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syntaktischen Beziehungen - dann wird man das ‘Verbum’ niemals auf die Kategorien 
des ‘Wirkens’ oder ‘Machens’ reduzieren konnen. Oder man schlieBt die Sachbedeutung 
mit ein - dann wird man niemals mit diesen drei Kategorien auskommen.

Es handelt sich also hier um eine apriorisch gewonnene, und dann aber 
allerdings sehr anfechtbare Kategorien-Lehre (Substanz, Accidens, und 
noch etwas einigermaBen Undefinierbares), deren Willkur und Unzulang 
lichkeit, wenn man sie schon nicht an den Kategorien des Aristoteles 
messen’will (Kants Kategorien haben einen anderen Charakter), sich am 
besten enthullt in einem Vergleiche mit den stoischen Kategorien: ούσία 
(‘Substanz’), ποιότης (‘Qualitat’), πώς ίχον (‘Verhalten’ bzw. ‘Zustand’) 
πρός τί πως έ'χον (‘Verhalten zu etwas’), die jedenfalls, was man sonst auch 
zu ihnen sagen mag, das Ganze des Aussagbaren umfassen und an dem 
griechischen Satze, wie er in der griechischen Sprache wirklich vorliegt, 
ab^clesen sind.

Die wahre Natur aller solcher Dreier-Schemata, wie sie Buhler, Snell 
und andere aufgestellt haben, erhellt daraus, daB diese in ihrer Gliederung 
genau entsprechen der Aufspaltung des modern-europaischen Denkens 
in die drei Komponenten des Denkens (im engeren Sinne), des Wollens, 
und des Fuhlens, die sich sukzessive voneinander abgeldst haben.

Der Zusammenhang tritt besonders deutlich hervor in dem Abschnitt, den Snell 
den ‘Modi’ des Verbums gewidmet hat (109-113) - der Imperativ soil zweckhaft- 
wirkend, der Konjunktiv ausdrucks- und gefuhlsbestimmt, der Indikativ einfach dar- 
stellend sein (leider stimmt das Griechische mit seinen 4 Modi dann nicht zu diesem 
apriorischen System). DaB «im klassischen Griechisch noch kern praziser Begnff des 
Willens entwickelt ist», hat Snell bemerkt (128), er halt dieses aber fur eine bloBe Un- 
vollkommenheit und sieht nicht den grundsatzlich anderen Charakter der griechischen 
‘Denkform’, die von einem einheitlichen ‘Ideal’ bestimmt 1st, das sich noch nicht in die 
Sonder-Ideale des ‘Wahren’, des ‘Guten’ und des ‘Schonen’ gespalten hat. Wahrend der 
‘Wille’ ('voluntas') bei den Romern erscheint, erfolgt die Abspaltung des ‘Gefuhls als 
selbstandiger Macht, und damit die Ausbildung des dreifachen Welt-Begnffes der 
letztlich hinter dem Buhler-Snellschen Dreier-Schema steht, erst im Laufe des 18. Jh.

Das dreifache Ideal erscheint nunmehr ausgepragt in den 3 normativen 
Wissenschaften der ‘Logik’, der ‘Ethik’ und der ‘Asthetik’ (in dem spezi- 
fisch modernen, von Baumgarten eingefuhrten Sinne) - der Asthetik ins- 
besondere, in der die αίσΟησις der Griechen aus der Dienerin des Denkens 
zu dessen Herrin geworden ist. Und personal tritt das selbstandig gewor- 
dene ‘asthetische’ Ideal hervor in dem von Diderot in seinem Artikel in 
der ‘Encyklopadie’ entscheidend gepragten modernen Begriffe des ‘Ge
nies’ - des ‘Ubermenschen’, der sich seine eigenen Werte setzt und uber 
die Moral der Menge erhaben ist, ein Typus, der dann zuerst in Goethe 
und Napoleon eine konkrete geschichtliche Gestalt gewinnt.

SchlieBlich noch ein Wort zu Titel und Thema des Snellschen Buches. 
Ich glaube, man muB endlich Ernst machen mit der Kenntnisnahme der 
Tatsache - und wenn dieses bisher schon geschehen ware, so ware ein

1 Snell muB selbst in bezug auf sein Dreierschema der ‘Dichtungsarten’ (Epos, Lyrik, 
Drama) zugeben: es ist freilich zu bedenken, daB die uns gelaufige Dreiteilung sich erst 
bei Batteux, Gottsched und Herder durchzusetzen beginnt (1861).

Gnomon 1953
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Buch wie das Snells eigentlich von vornherein unmoglich gewesen -, daB 
‘Sprache’, wie wir sie denken, ein ausschlieBlich modern-europaischer 
Begriff ist, den man z. B. in das klassische Griechisch gar nicht ubersetzen 
kann.

Was bedeutet dieses? Der moderne Sprachbegriff, als ‘language’ in 
England zuerst entstanden, ist ein Gewachs der ‘nominalistischen’ Ein- 
stellung zur Rede, die, in England im Mittelalter geboren und die euro- 
paische Moderne einleitend, und auch bis heute in England (und Amerika) 
am scharfsten vertreten, den absoluten Gegenpol bildet zu dem griechi- 
schen λόγος-Begriff. Man kann auBerlich gesehen den Unterschied so ver- 
stehen, daB die Griechen selbstverstandlich - ‘griechisch’ dachten, wah- 
rend wir z. B. zwar ‘deutsch’ sprechen, aber ‘europaisch’ denken. Man 
muB sich dabei aber huten, in der naheliegenden, auBeren Erscheinung 
ohne weiteres die Ursache des nicht unmittelbar zutage liegenden ‘inne- 
ren’ Phanomens zu sehen. Konnte nicht die sprachliche Differenzierung 
Europas, bei im wesentlichen einheitlicher Kultur, gerade umgekehrt die 
Folge einer bestimmten Einstellung zur ‘Sprache’ sein - die eben den 
modernen ‘Sprach’-Begriff, den Begriff der Sprache als eines auBerlich 
vorhandenen Dinges, eines Inventars von ‘Ausdrucks’-Mitteln, erzeugt, 
bzw. in ihm ihren Niederschlag gefunden hat?

DaB die Entstehung des modernen europaischen Sprachen-Nationalis- 
mus und die daraus folgende politische Aufsplitterung Europas nach dem 
ersten Weltkriege auf einem bestimmten Sprachbegriff beruhen muB, kann 
doch niemand bestreiten. Wenn die ‘Sprache’ im modern-europaischen 
Sinne einerseits Gegenstand eines sentimentalen Kultes (der bei vielen 
‘Volkischen’, den slawischen und anderen Kleinvolkern mehr noch als 
den Deutschen, den Charakter eines barbarischen Religionsersatzes an- 
genommen hatte), andererseits Instrument machtpolitischer Bestrebungen 
geworden war, so kommt darin auch auf diesem Gebiete die oben erwahnte 
Spaltung des europaischen BewuBtseins zum Ausdruck. Und ich glaube, 
daB dieser uns heute selbstverstandliche, in Wirklichkeit aber hdchst frag- 
wurdige ‘Sprach’-Begriff, Sprache als zweckhafter Mechanismus, Sprache 
als ‘Ausdrucksbewegung’, ‘Verstandigungsmittel’ usw. (man vgl. die 
Selbstverstandlichkeit, mit der fur Buhler der λόγος im platonischen Kra- 
tylos zu einem organum wird, um einer dem anderen etwas mitzuteilen 
uber die Dinge, oben S. 295) in nicht wenigen Fallen auch dem heutigen 
Philologen das wirkliche Verstandnis des griechisch Gedachten verbaut.

Freiburg Johannes Lohmann
*

Forschungen auf Kreta 1942, herausgegeben von Fr ie d r ic h Ma t z . Berlin: 
W. de Gruyter 1951. VII, 166 S. 122 Taf. 40. 30 DM. (Deutsches Archaologisches 
Institut.)
This handsome volume, lavishly illustrated, with 4 plates of attractive 

colour drawings by loannes Stinis, presents the record of work carried out
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by German archaeologists in Crete during the war years 1941-2. A fore
word by F. Matz explains how the work was commissioned by the military 
authorities, the German Archaeological Institute assuming responsibility 
for its scientific character. The Institute with Matz are very much to be 
congratulated for their admirable fulfilment of this responsibility in the 
face of great difficulties. The text, with the pictures and plans, was ready 
for publication at the beginning of 1945, when the whole of the letter press 
and part of the illustrations were destroyed in the war. Ihe text and most 
of the plans were restored from copies: but some plans could not be 
replaced. In the light of this it seems ungenerous to feel that the number 
of plates, and therefore presumably the cost of the book, might have been 
reduced by a judicious pruning, and by a greater concentration of the 
illustrations (for example on Taf. 8-13).

The book has a particular interest, since all except one of the reports 
deal with the west part of Crete, a region still comparatively unexplored. 
Most of the 11 reports describe excavations, of which the most important 
and extensive were on Minoan sites. The work was carried out with local 
labour, and all the finds were handed over to the Greek archaeological 
authorities. The excavations were for the most part interrupted before they 
could be finished; and it was usually not possible to complete the study 
of the material. But the decision to publish the results so far obtained 
although incomplete was certainly right. It is much to be hoped that the 
work begun may be continued in the future.

The first report by U. Jantzen describes the exploration of a Neolithic 
burial cave, the Kumarospelio, noticed by Karo and Marinatos, in the 
Akrotiri Peninsula north-east of Khanea.

The main cave held remains of at least 7 burials, together with Neolithic and sub- 
Neolithic pottery, and some L. M. sherds. There was no stratigraphy, and the pottery 
was very fragmentary, since the cave deposits had been thoroughly disturbed, perhaps 
by flooding in early times. A lower reach of the cave yielded L. M. pottery, parti
cularly cups and stirrup vases, which J. suggests may have been used for collecting 
water from the cave: but stirrup vases are improbable as water jars, and the pottery 
might be votive in such a context. Other caves in the neighbourhood were examined; 
of which the largest, the Panagia, may have been inhabited by the people who buried 
their dead in the Kumarospelio, but it had been entirely emptied of its deposits in 
Mediaeval times. J.’s careful study of the Neolithic pottery draws for comparisons 
upon the Mainland of Greece as well as Crete. Some of these comparisons may be 
hard to substantiate owing to the fragmentary character of the material from this site. 
But the principle behind them, with the implied recognition of possibilities of mutual 
influences and contacts between different parts of the Aegean area from the earliest 
times, is certainly to be commended. There is curiously no reference to the important 
group of earliest Minoan pottery from the Pyrgos burial cave. Compare for instance 
B. 1., which is admittedly ? Sub-Neolithic, with ’Αρχ. Δελτιον 1918, 157 ^· 12> 1O8. 
Also F. L, with very E. M. looking rim profile and suspected foot, with ibid., Pl. 12, 
105-6. J. rightly complains of the lack of a full publication of the Neolithic pottery 
from Knossos: a study of this by Miss A. Furness is shortly to appear in the Annual 
of the British School at Athens.

A M. M. tholos tomb complex was examined by A. Schorgendorfer at 
Apesokari, 3% kilos south-west of Platanos in the Mesara. The excavations 
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were evidently carried out with great care, and the report throws new and 
valuable light on the character of a Mesara tholos tomb.

The tholos itself has an internal diameter of only 4.85 metres: but the entrance, 
which faces substantially east according to the usual practice in the Mesara, leads out 
into an annex. It is an interesting fact that this annex was not added at some later 
date when the tholos became too full for further burials, but was proved to be abso
lutely contemporary in construction and use with the tholos. Finds were poor compared 
with those from the great tholoi excavated by Xanthoudides at the neighbouring sites 
of Platanos and Koumasa. Not a single metal object nor seal-stone was recovered. 
But there were a good many vases both in clay and stone, from which it appears that 
the tholos complex was built during M. M. I and remained in use into M. M. II. The 
tholos itself had been employed entirely for burials: but most of the interior had been 
plundered and emptied before excavations started, which may help to explain the lack 
of small objects and seal-stones. The dead seem to have been buried in the contracted 
position (cf. Xanthoudides, Vaulted Tombs of the Mesara, XII). In the annex the rooms 
(C, D, E) by the door into the tholos contained further burials: but the other rooms 
yielded no trace of burials, and may have been reserved for cult. The large central 
room G had a square pillar in the middle. In J, to the right on entering the annex from 
outside, was an altar slab; on this seems to have stood an idol in the form of a stone 
concretion shaped like a man, which was found near it. Outside the annex, on the north 
side of the entrance, was a paved area with an altar: from this whole region a large 
number of vases both in clay and stone were recovered, but no trace of burials. The 
whole complex, with fore-court, pillar chamber and burial place beyond, is somewhat 
reminiscent of the later ‘Temple Tomb’ at Knossos. The stone and clay vases from the 
tholos complex are published with 7 plates of photos and 3 of colour drawings. Soun
dings were also made in the settlement on the hill above to which the tholos belongs: 
much pottery is reported, but has not yet been studied.

Two articles deal with excavations begun in 1941 by E. Kirsten, and 
continued the following year by K. Grundmann, at a M. M. site noted by 
Pendlebury on the hill of Charakes near Monasteraki west of Mt. Ida.

Trees and modern terrace walling made it difficult to clear a large consecutive area. 
The excavators claim that the remains so far explored belong to a Palace, consisting 
of (1) the Palace proper on the top of the ridge, (2) Magazines and Offices on the 
slopes below. But the arguments are not entirely convincing; and it is possible to 
wonder whether the ‘Magazines’ area at any rate is not part of an ordinary town 
settlement. These ‘Magazines’, as Κ. admits, are not like the·store-rooms of the great 
Palaces, and are more comparable with rooms in houses (cf. those at Tylissos, cited 
on p. 39 note 1). But whether or not there is a Palace, it may be hoped that excavation 
will continue on this site, which as the excavators point out is likely to have been the 
chief centre of this region in M. M. times, and has an exceptional interest, both from 
its early character, and from its position on a main north-south route west of Mt. Ida. 
The loss of the plans for the site owing to the war must arouse every sympathy. But 
would it not have been possible to produce a clearer map of the district than that on 
Taf. 28? And the large scale map on Taf. 29 is very difficult to follow, with no North 
Point and no Scale: the area of the excavation is not shown on it, nor is the position of 
the spring Xerovrysi from which it is suggested (p. 34) that the Minoan inhabitants 
got their water.

The occupation of the site to judge from the pottery falls entirely within the limits 
of the M. M. period. Three phases were distinguished, of which the second ended with 
a great conflagration, leading to the preservation of several seal-impressions in burnt 
clay, together with carbonised remains of Pithos contents including grain and grape- 
seeds. Hardly any of the pottery had painted decoration; and K. argues that the few 
pieces of fine ‘Kamares’ ware found must be imports, although Grundmann’s account 
on p. 64 might imply that fine painted pottery was not so excessively rare. The bulk



M. S. F. Hood: Matz, Forschungen auf Kreta 1942 3°3

of the pottery at any rate was plain and undecorated; and K.’s thorough discussion of 
it therefore relies almost entirely upon a study of the shapes. K. rightly emphasizes 
the need for a comprehensive study of the shapes of Minoan vases.

Not all K.’s pottery comparisons are of equal value. Thus p. 53 note 5. Mochlos ΧΙ11 
A has a rim spout and S-shaped profile; while XIV 1 is a stone vase with 2 handles to 
the rim. - P. 54 note 2. There is nothing from Evans I, 167 Fig. 118 (‘Vat Room 
Deposit’ of earliest M. M. I a) really comparable to the ‘henkellose Tasse’ as figured 
from Charakes: No. 16 there with a splayed rim is clearly a small dish cf. No. 18; and 
No. 10 is a footed goblet. - Of the carinated cups 'ohne Henkel’ cited on P- 54 note 3. 
those from Phaestos all appear to have lost part of the rim, and that in JHS 23, 1903, 
180 Abb 6, 4 (corrected from 8, 4 cf. also in note 2 above), is in fact shown with a 
handle. - P. 54 note 6. The parallel for the little ‘amphora’ quoted from Phaestos is 
hardly comparable in shape, while that from Mallia is not only different in shape but 
large (nearly 0.40 metres high) like those from the M. M. I a ‘Vat Room Deposit and 
elsewhere at Knossos. - P. 54 note 7. It is surely misleading to call the handled lid 
(Taf. 38, 4) a ‘Pyxisdeckel’. The early lids of pyxides etc. cited from Palaikastro have 
stringhole lugs but no handles on top, and are not strictly comparable. The reference 
to the ‘Seltenheit’ of this handled type is in the Kamares report of 1912/3! Handled 
lids of various types are not uncommon in M. M. times.

Jantzen presents an unfinished publication of objects from Minoan 
tombs that have turned up from 1895 onwards in the city of Khanea. 
These are now housed in a new Museum in the old Mosque by the harbour.

Most of the tombs date from L. M. Ill; but one M. M. Pithos burial is recorded. 
The Minoan city must have covered the high ground of the Kastelli area immediately 
south of the harbour, on the east edge of which war destruction has exposed deep 
Minoan deposits (seen by the writer) with traces of house-walls and L. M. Ill sherds. 
Most remarkable is a richly decorated jar with two panels (reproduced in colour on 
Taf. 3), the one containing a group of birds’ heads, the other a chariot holding 2 figures 
who appear to be warriors wearing conical helmets. In the field of the chariot scene 
are oval ‘pebbles’ cf. those of the ‘Partridge Fresco’ at Knossos (Evans II 113). 1 here 
is nothing to suggest that this vase is not of Cretan fabric. A fine ‘Chariot Amphora 
found with other vases in what was evidently a tomb near ancient Aptara east of 
Khanea, is published with a full discussion by H. Drerup, who regards it as Cypriot. 
The scene seems to be a Procession with a leader on foot, followed by 2 chariots, the 
first holding 4 people, together with walking figures.

Drerup describes a survey of ancient Aptara, where he excavated a 
small double shrine, dated from the style of the building to the 5th or 4th 
centuries B. C. Some Geometric sherds figured from Aptara are claimed 
to be the first from West Crete.

G. Welter and Jantzen report excavations on the site of the temple at 
the Dictynnaion.

A seventh century temple is assumed from a stray sima fragment. 1 he last temple 
was built as a result of Hadrian’s visit to Crete in 123 A.D. The loss of the plans 
owing to the war is unfortunate; but the architectural fragments are well published 
with full drawings.

Lastly E. Kirsten gives a detailed survey of sites in West Crete. In 1942 
K. journied in this region, paying particular attention to the south coast.

Soundings in the Sybrita region at Apodulu, previously explored by Marinatos, 
prove the existence of an extensive Minoan settlement there. At Sybrita itself exca
vations brought to light L. M. sherds, and buildings and mosaic pavements of the 
Hellenistic period and later.
Gnomon 1953
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Some minor corrections noted. P. 27 note 1: read Taf. 105 for 99. P. 28 note 4, p. 121 
notes 2 and 4, I cannot understand the reference to REG 61, 1948. P. 53 note 6: read 
BSA Suppl. I Taf. 2, 7 f for 29 f. P. 54 note 5: BSA 9, 1902/03 for 6, 1899/1900. 
P. 56 note 1 second line: Evans IV 84 for III 84. P. 105 note 2: Hartley for Heurtley. 
P. 119 note 2: ΑΑ 1938, 468 for 168.

London M.S.F.Hood

P. Za n c a n i Mo n t u o r o , U. Za n o t t i-Bia n c o : Heraion alla foce del Sele. I: II 
Santuario - Il tempio della dea - Rilievi figurati varii. L’architettura del tempio a 
cura di Fr ie d r ic h Kr a u s s . Roma: Libreria dello Stato 1951. Textband 213 S. 
51 Abb.; Tafelband 69 Taf. 20. 2 5 000 L. (Pubblicazioni d’Arte.)
Der erste Band der Veroffentlichung des Heraions an der Mundung des 

Sele enthalt eine Abhandlung von U. Zanotti-Bianco uber die Geschichte 
des Heiligtums1 und den Kult der Hera, zusammenfassende Darstellun- 
gen von demselben uber die bisher frei gelegten Teile des heiligen Be- 
zirkes, uber die Fundumstande der zahlreichen Metopen und deren Be- 
ziehungen zur italischen Kultur. Diese Kapitel haben einleitenden Cha- 
rakter. In der Form einer ausfuhrlichen Veroffentlichung behandeln dann 
F. Krauss die Architektur des groBen Tempels und P. Zancani Montuoro 
seine Metopen und solche von noch nicht bestimmbaren Bauten. So ent- 
steht eine gewisse Inkongruenz innerhalb dieses Bandes, die sich erst auf- 
losen wird, wenn die nachsten Bande die ubrigen Funde gebracht haben. 
Jetzt ist der groBe Tempel zweimal behandelt, wahrend die Veroffent
lichung des zweifellos interessantesten Gebaudes im Heraheiligtum, des 
sogenannten archaischen Thesauros I, noch fehlt. Auch bleibt es vorerst 
im unklaren, ob die kurze Behandlung der ubrigen Bauwerke des Heilig
tums im Norden, Osten und Sudosten jetzt schon als Veroffentlichung 
gelten soil und ob die mitgeteilten Plane dieser Bauten, die der Hohen- 
angaben und Schnitte entbehren, die endgultigen sind.

Uber die Lage des Heiligtums orientiert der in der Relazione Prelimi- 
nare, Notizie degli Scavi 1937, 205 ff (abgekurzt R. P.) S. 215 verdffent- 
lichte Kartenausschnitt. Auf diesen Vorbericht wird auch innerhalb der 
neuen Veroffentlichung wiederholt erganzend Bezug genommen.

Eine eigentlich vorgeschichtliche Fundschicht wurde im Heiligtum nicht 
beobachtet. Vereinzelte Streufunde dieser Zeit, die sich von der spaten 
Ste nzeit bis zur fruhen Eisenzeit erstrecken, geben Zeugnis, daB eine 
prahistorische Siedlung in der Nahe gelegen haben muB, zu der vielleicht 
eine bei S. Cecilia vermutete Nekropole nordlich des Flusses zu rechnen 
ist. Das Heiligtum wurde von kriegerischen Ereignissen und Naturkata- 
strophen betroffen, die ihre Spuren hinterlassen haben: urn 408 v. Chr. 
der Einfall der Lukaner, um 340 v. Chr. der Alexanders des Molossers, 
und 62 v. Chr. der der Seerauber, das Erdbeben 63 n. Chr. und der Vesuv- 
ausbruch von 79 n. Chr.

1 Vgl. dazu jetzt J. Berard, RA 6. Ser. 40, 1952, 12 ff.
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VORWORT

Dieser Band vereinigt die Berichte uber die Forschungen, die von deutschen 
Archaologen auf Kreta in den Jahren 1941 und 1942 durchgefuhrt werden konnten. 
Mit Ausnahme Κ. Grundmanns und G. Welters standen alle Berichterstatter da- 
mals in einem militarischen Dienstverhaltnis. Die Militarbefehlshaber hatten die 
Durchfuhrung dieser Arbeiten angeordnet. Um ihren wissenschaftlichen Charakter 
zu wahren, hatte das Deutsche Archaologische Institut die Fursorge fur die Gra- 
bungen ubernommen. Die Aufgabe des Unterzeichneten war es, als Beauftragter 
des Instituts in diesem Sinne die Verbindung zwischen den einzelnen Unterneh- 
mungen herzustellen und fur die Veroffentlichung zu sorgen. Die bei den Grabungen 
gemachten Funde wurden ohne Ausnahme dem Griechischen Archaologischen 
Dienst ubergeben. Soweit sie nicht an Ort und Stelle geblieben sind, befinden sie 
sich jetzt in den Museen von Iraklion und Chania.

Zu Beginn des Jahres 1945 war der Druck des Textes, der Bilder und der Plane 
so gut wie fertig. Durch die kriegerischen Ereignisse wurde dann der ganze Satz 
und ein Teil der Abbildungen vernichtet. Den empfindlichsten Verlust bedeutet 
die Zerstorung der Planaufnahmen der minoischen Bauten bei Monastiraki, der 
Stadthohe von Aptara und des Diktynnaions, die noch nicht reproduziert waren. 
Mit Hilfe der erhaltenen Vorlagen hat sich das Ganze mit Ausnahme dieser Plane 
wieder herstellen lassen. Den groBten Teil der Arbeit hierbei haben Gerda Bruns 
und Ulf Jantzen geleistet.

Die meisten der Arbeiten, uber die hier berichtet wird, muBten vor ihrem AbschluB 
abgebrochen werden. Eine andere schmerzliche Einwirkung der Kriegszeit auf sie 
darf nicht vergessen werden. Es ist bekannt, wie bedeutenden Gewinn die Aus- 
grabungstatigkeit in Griechenland durch das Zusammenwirken der Ausgraber mit 
ihren griechischen Fachgenossen, insbesondere mit der griechischen Altertumer- 
verwaltung, stets erfahren hat. Die Handlungsfreiheit der griechischen Altertumer- 
verwaltung war damals keine unbedingte. Die Beteiligten haben dies als eine schwere 
Beeintrachtigung ihrer Aufgabe empfunden. Der Mangel, die sich daraus ergaben, 
sind sie sich bewuBt, und sie meinen, daB gerade an diesem negativen Beispiel 
die Fruchtbarkeit, ja die Notwendigkeit dieses Zusammenarbeitens und damit die 
Verdienste der griechischen Archaologie um die Fortschritte der Forschung uber- 
haupt deutlich werden konnen.

Marburg/Lahn Friedrich Matz





DIE KUMARO-HOHLE
(Tafel 7—15)

I. LAGE UND BESCHREIBUNG DER HOHLE
Die Kumaro-Hohle (Κουμαριά = Erdbeerbaum) liegt etwa eine Viertelstunde sud- 

bstlich des Klosters Guverneto in den Bergen der Halbinsel Akrotiri. Ihr Eingang 
dffnet sich in eine flache Senke an der sudlichen Flanke des auf der Karte mit 
Παληαχάλαρα bezeichneten Berges. Die Hdhe mag etwa 350 m uber dem Meeres- 
spiegel betragen. Die Offnung des Eingangs richtet sich nach Sudwesten mit Blick 
auf Chania.

Heute wird die Hohle von einem verfallenen alteren Steinwall umschlossen, der 
ebenso wie ein besser erhaltener jungerer Steinwall zum EinschlieBen der Ziegen 
in neuerer Zeit gebaut wurde. Auch in der Senke oberhalb der Hohle sowie an den 
Berghangen der Umgebung liegen solche von den Hirten gebaute Umwallungen, 
die keinesfalls aus antiker Zeit stammen. Entlang den Felsen vor dem Hohlen- 
eingang ist eine Art niedriger Rampe gebaut, die antiken Ursprungs sein konnte, 
da sie zu den Umwallungen nicht in Beziehung steht. Im Winter dient die Ku
maro-Hohle auch heute noch zur Unterbringung von Ziegen.

Die Hohle selbst (Taf. 7) besteht aus zwei Teilen, einem mit dem Eingang etwa in 
gleicher Hohe liegenden Hauptraum und einem wesentlich tiefer gelegenen unteren 
Teil, der verschiedene naturliche Wassersammelstellen aufweist. Beide Teile sind 
durch einen schrag abwarts fuhrenden Gang verbunden. Der Zugang zur Unterhohle 
ist nur nach Uberwindung einer Kletterstelle im Abstieg zu erreichen.

Die Hohle ist wie alle Hohlen des Akrotiri eine Tropfsteinhohle, doch sind im 
Hauptraum die Stalaktiten samtlich abgeschlagen, wahrend sie in der Unterhohle, 
in ihrer naturlichen Form erhalten sind. Auch der groBe Felsen, der die eine Halfte 
des Hauptraumes einnimmt, weist allenthalben kunstliche Bearbeitungen auf. An 
seiner hochsten Stelle ist eine Art Sitzbank zugehauen. Der Eingang der Hohle, 
ursprunglich ein durch seine Schrage hochst unbequemer Zugang, ist kunstlich er- 
weitert, um einen leichteren Zutritt zu gewahren. Es ist anzunehmen, dafl diese 
Bearbeitung der Hohle in der durch die Funde nachgewiesenen neolithischen Zeit 
vorgenommen worden ist.

2. VERLAUF DER GRABUNG
Die Grabung, die mit Hilfe zweier Arbeiter in der Zeit vom 13. bis 25. Juli 1942 

durchgefuhrt wurde, beanspruchte 10 Arbeitstage. Zur Beleuchtung dienten zwei 
Karbidlampen, die ein genugend helles Licht verbreiteten. Trotzdem muBte so vor- 
gegangen werden, daB zunachst jeweils ein Haufen Erde losgehackt wurde, um 
ihn dann noch einmal mit den Handen sorgfaltig durchzufiihlen, da in dem teilweise
I Kret. Forsch. 
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sehr feuchten Erdreich die ganzlich mit Erde verklebten Scherben zu leicht dem 
Auge entgingen. Bei dieser Methode durften nur wenige Scherben verloren gegangen 
sein.

Den Beginn der Grabung machten Versuche an den Stellen, wo Erdreich lag, 
d. h. im Hauptraum neben dem groBen Felsen und im schrag abwarts fuhrenden 
Gang. Es wurden sofort neolithische und minoische Scherben gefunden. Nachdem 
auf diese Weise die Hohle, in der schon Karo und Marinatos »spatmykenische« 
Scherben oberflachlich festgestellt hatten, als fundreich nachgewiesen war, wurden 
die einzelnen Erdstellen systematisch ausgenommen. In der Unterhohle, die keine 
Erdverschuttung aufweist, brauchten die Scherben nur in den Felsspalten zu- 
sammengelesen zu werden.

3. BEFUND

Der Platz vor der Hohle zwischen den Felsen des Eingangs wurde bis auf den 
gewachsenen Boden freigelegt, ohne daB in der sehr dunnen Erdschicht irgendeine 
Scherbe gefunden wurde. Nur in der Spalte neben der abgearbeiteten Stelle lagen 
wenige neuzeitliche Scherben. Auch im Gebiet vor der Hohle lag nicht ein einziges 
Stuck.

Der Hauptraum, in dem ziemlich viele Steine und Felsbrocken umherlagen, 
hatte in seinem niedrigeren Teil nur wenig Erdreich mit geringen Scherbenfunden 
neuerer und neuester Zeit. Dagegen konnte unmittelbar neben dem schon er- 
wahnten kunstlich zugehauenen Felsen in die Tiefe gegraben werden und schrag 
unter diesen Felsen hinunter bis in etwa eineinhalb Meter Tiefe. Die Erdschicht 
setzt sich fort bis zu einem fensterartigen DurchlaB gegen den nach unten fuh
renden Gang hin. In den oberen Schichten lagen neben modernen Scherben spat- 
minoische, in den unteren dagegen ausschlieBlich neolithische Scherben, dazu Split
ter von zwei Obsidianmesserchen und eine steinerne Axt. Gegen den DurchlaB zu 
fanden sich zunachst ein menschlicher Unterkiefer und Teile einer Schadeldecke, 
an seiner engsten Stelle dann Haufen von menschlichen Knochen und vier wohl- 
erhaltene Schadel. Kein Skelett lag mehr in seiner ursprunglichen Lage, sondern 
alle in einem groBen Haufen uber- und untereinander. Nach Beobachtung der Lage 
der Skelettreste und der Bodenverhaltnisse scheinen die Bestattungen unter der 
Schrage des Felsens stattgefunden zu haben. Durch einen Wassereinbruch gelegent- 
lich eines heftigen Regenfalles mussen die Skelette aus ihrer ursprunglichen Lage 
herausgerissen worden und weiter unter den Felsen bis zu dem DurchlaB hingetragen 
worden sein, wo ihre Weiterschwemmung durch einen Felsblock verhindert wurde. 
Die GefaBbruchstucke wurden wegen ihrer Schwere nicht so weit mitgenommen wie 
die leichteren Knochen, so dab zwischen den Skelettresten nur wenig Scherben ge
funden wurden. Von diesen war das meiste neolithisch, doch lag auch einiges Spat- 
minoische dabei. Trotzdem kann mit ziemlicher Sicherheit angenommen werden, 
dab die Bestattungen aus neolithischer Zeit sind, wahrend die minoischen Scherben 
erst durch den Wassereinbruch in die Umgebung des Skeletthaufens gespult wurden.
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Auf einem Absatz des kunstlich zugehauenen Felsens oberhalb des in die Tiefe 
fuhrenden Ganges in gleicher Hohe mit dem schon mehrfach genannten DurchlaB 
setzte sich die Erdschicht des Hauptraumes fort, doch waren hier die Scherben- 
funde gering. Es waren hier alle Zeiten in wenigen Exemplaren vertreten.

Auch die Untersuchung des stark mit Steinen durchsetzten Erdreiches im abwarts 
fuhrenden Gang brachte keine allzureichen Funde. Offensichtlich handelt es sich 
nur Um vereinzelt aus dem Hauptraum in die Tiefe gefallene Scherben meist neo- 
lithischer, aber auch minoischer und moderner Zeit.

Im zweiten Hauptteil der Hohle, der als ein ziemlich breiter Felsspalt charakteri- 
siert werden kann mit weiter Verzweigung und verschiedenen anschlieBenden Kam- 
mern, befinden sich die Tropfwasserstellen, die je nach den naturlichen Bedin
gungen wechseln. Zur Zeit der Grabung sammelte sich das Wasser in einem besonders 
tief gelegenen Becken. Antike Scherben wurden an heute fast trockenen Stellen 
gefunden, doch muB wegen teilweiser dicker Versinterung das Tropfwasser noch 
lange Zeit darubergefiossen sein. Andere Scherben lagen zwischen den Felsbrocken 
und in den Spalten in der Nahe der Eingangsstelle, wo sie ohne jede Verschuttung 
so herausgezogen werden konnten, wie sie in antiker Zeit hineingefallen waren. 
Bemerkenswert ist, dab auBer einer ziemlichen Zahl von neuzeitlichen Scherben 
ausschlieBlich spatminoische geborgen werden konnten.

4. ERGEBNISSE

Die erste Notiz uber antike Funde in der Kumaro-Hohle wird Karo und Marinatos 
verdankt, die gelegentlich eines Besuches sspatmykenische Scherben und Tier- 
knochen« festgestellt hatten (Sp. Marinatos, Hohlenforschungen in Kreta, 7, in: 
Zeitschrift d. Berl. Ges. fur Hohlenforschung 1928). Die Tierknochen durften archa- 
ologisch nicht von Bedeutung sein, da sie groBtenteils aus der neuzeitlichen Ziegen- 
stallperiode der Hohle stammen. Die Knochen ruhren teils von den wahrend der Winter 
eingegangenen Ziegen her, teils sind sie die Uberbleibsel der von den Viehdieben 
abgehaltenen Mahlzeiten, wie die Feuerstellen beweisen. Der Befund der »spat- 
mykenischen Scherben« hingegen konnte wesentlich erweitert werden. Die fruheste 
Benutzung der Hohle fallt zweifellos in neolithische Zeit, wo sie als Grabstatte ver- 
wendet wurde. Nach der Zahl der Schadel und Schadelfragmente handelt es sich 
um mindestens sieben Bestattungen. Es kann angenommen werden, daB die Be- 
stattungen sich uber einen langeren Zeitraum erstreckten, da an der engen Stelle 
nicht gleichzeitig sieben Graber angelegt werden konnten. Dementsprechend muB 
sich auch die Keramik uber einen langeren Zeitraum innerhalb des Neolithikums 
verteilen. Die kunstliche Bearbeitung der Hohle, die Erweiterung des Eingangs, die 
Glattung des groBen Felsens mit der 'Sitzbank’ (vielleicht auch der Bau der Rampe 
vor der Hohle) fallen zweifellos in diesen Zeitraum. Zu welchem Zweck der Felsblock 
des Hauptraumes so muhselig zugehauen wurde, entzieht sich unserer Kenntnis. 
Ob die Toten dort aufgebahrt, ob dort Totenopfer und Totenmahl abgehalten wurden, 
wissen wir nicht. Als Wohnhohle kommt die Kumaro-Hohle kaum in Betracht, 
1* 
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nicht nur wegen der nachgewiesenen Bestattungen, sondern vor allem wegen des 
Fehlens von Siedlungsschutt. Es hatte dann viel mehr Obsidian gefunden werden 
miissen (vgl. unten die Beobachtung uber die Panajia-Hohle).

Die mittelminoische Zeit ist, wenn uberhaupt, dann nur mit Bruchstucken weniger 
GefaBe vertreten. Einige Fragmente mit eingedrucktem Muster lassen sich vielleicht 
noch als mittelminoisch bestimmen. Auch diese Scherben stammen aus Hauptraum 
und Gang.

Erst mit der spatminoischen Zeit setzen wieder zahlreiche Scherbenfunde ein, 
die im Hauptraum an der Stelle der Bestattungen und im Gang in geringerer Menge, 
in der Unterhohle dagegen in groBer Zahl auftreten. Es sind vor allem bemalte offene 
Trinkschalen und Bugelkannen neben wenigen anderen GefaBen, die den Leuten 
der spatminoischen Zeit beim Wasserholen in der Unterhohle zerbrachen. Die 
Schalen dienten naturlich nicht zum Transport des Wassers, wofur offenbar die 
Bugelkannen benutzt wurden, sondern zum Sammeln des Tropfwassers unter den 
tropfenden Stalaktiten. Aus diesem Befund darf vielleicht geschlossen werden, daB 
erst in spatminoischer Zeit die Unterhohle von Menschen betreten und als Wasser- 
stelle benutzt wurde. Trotzdem muB naturlich die Mbglichkeit offen gelassen werden, 
daB die Unterhohle auch der neolithischen und fruhminoischen Zeit bekannt war, 
da es ja auch GefaBe aus verganglichem Stoff (wie Holz oder Leder) gegeben haben 
mag. Bei der Wasserarmut der Berge des Akrotiri ist fast nicht anzunehmen, daB 
eine Wasserstelle unbenutzt blieb. Als weitere Mbglichkeit muB erwogen werden, 
daB die Hbhle in neolithischer Zeit tatsachlich nur als Grabhbhle diente, vielleicht 
fur die Bewohner der etwa dreiBig Minuten entfernten Panajia-Hohle (vgl. Mari- 
natos, Hbhlenforschungen in Kreta, 3, wo er unterscheidet zwischen Wohnhbhlen, 
Grabhbhlen und Kulthbhlen). Wie andere Hbhlen der Umgebung kann auch die 
Kumaro-Hbhle zeitweise vbllig wasserlos gewesen sein, so daB sie als Wohnhohle 
nicht in Betracht kam und deshalb als Grabstatte erwahlt wurde.

Scherben oder andere Spuren der griechisch-rbmischen Jahrhunderte fehlen ganz. 
Erst in neuerer Zeit setzt die Benutzung wieder ein, wohl schon in venezianischer 
Zeit, als Has Akrotiri oftmals ein Zentrum der aufstandischen Griechen war. Sie 
diente damals wohl als Versteck und Zufluchtsstatte. An der Hohlenwand, ungefahr 
gegenuber dem Eingang, ist ein christliches Kreuz eingehauen, wenige Meter davon 
entfernt eine flache Rinne in die Wand gemeiBelt. Die Hbhle hat vielleicht demnach 
auch einem chiistlichen Anachoreten als Wohnstatte gedient. In neuester Zeit 
endet die Geschichte der Hbhle wenig heroisch in der Umwandlung zum Ziegenstall 
und zur Zuflucht fur Viehdiebe.

Es erwies sich als notwendig, weitere Hbhlen der naheren Umgebung zu unter- 
suchen, um die Vereinzelung des Befundes der Kumaro-Hbhle zu uberwinden. So 
wurden neben der Grabung in der Kumaro-Hbhle folgende Hbhlen, teils ober- 
flachlich, teils durch kleine Versuchsgrabungen, durchforscht: Panajia-, Katholiko-, 
Achiro-, Arkalies- und Tsuganu-Hbhle.

Die Panajia-Hohle, nach einem groBen merkwurdig geformten Stalagmiten 
im Innern auch Hbhle der Barin (Arkuda) genannt, ist zweifellos die grbBte Wohn- 
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hohle des Gebietes. Die Vorbedingungen sind durch das reichliche und gute Wasser 
geschaffen, das sich heute in einem groBen kunstlichen Becken hinter dem Baren- 
stalagmiten sammelt. Eine Untersuchung der Verhaltnisse ergab, daB das ganze 
Erdreich aus der Hohle herausgeschafft worden ist, urn die mittelalterlichen Terrassen 
vor der Hohle aufzufullen. Im Innern sind nur groBere Steine verblieben, zwischen 
denen noch manche grobe Scherbe aufgelesen wurde. Auf den Terrassen vor der 
Hohle, die in vergangener Zeit bebaut wurden, finden sich demgemaB antike Scher- 
ben, freilich alle in kleine Stucke zerschlagen. Neolithische Scherben konnten 
nicht erkannt werden, dagegen reichlich Obsidian, eine spatminoische Scherbe von 
einer Schale, viele klassische Scherben, megarische Becher, romische und byzan- 
tinische Ware. In die Fassade der am Eingang der Hohle stehenden Panajia- 
kapelle sind vier (ehemals funf) venezianische Teller kreuzformig eingelassen, auf 
diese Weise die spatere Keramik vertretend. In die gleiche Zeit wie die Terrassen 
fallen die Wohnbauten seitlich der Hohle, die vor zwei bis drei Jahrhunderten be- 
gonnen worden sein mogen. Ein vielfaltiges und kompliziertes Wasserauffangsystem 
sorgte fur die Fullung der zahlreichen Zisternen in und vor der Hohle. Kleinere 
Kanale wiederum verteilten das Wasser in die Trankrinnen und auf die Terrassen. 
Seit langerer Zeit sind die Hauser verlassen und zerfallen zusehends. Zu beachten 
sind die Einarbeitungen in die Felsen am Eingang der Hohle, die nur fur Weih- 
reliefs griechischer, wohl klassischer bis hellenistischer Zeit geschaffen sein konnen. 
Auch der Arkuda-Stalagmit weist zwei kleinere Einarbeitungen auf, die freilich 
schon wieder von Sinter uberdeckt sind. Demnach scheint die Hohle den Griechen 
als Nymphen- oder Pangrotte heilig gewesen zu sein.

Eine Untersuchung der Tsuganu- und der Arkalies-Hohle blieb ohne Erfolg. Da
gegen konnten in einem kleinen Versuchsgraben in der Katholiko-Hohle antike 
Scherben festgestellt werden. Die Hohle besitzt zwei Teile, einen weit in den Berg 
hineinfuhrenden oberen Teil, an dessen Ende die Verehrungsstelle des Aj. Joannis 
liegt, des Klosterheiligen des jetzt verlassenen Klosters in der Schlucht, und einen 
unteren Teil, der kaum ein Viertel so tief in den Berg fuhrt wie der obere. Hier im 
unteren Teil wurden die Scherben festgestellt.

Wenige Minuten schluchtaufwarts von dem verfallenen Kloster liegt die Achiro- 
Hohle, die ebenfalls aus zwei Teilen besteht. Sie teilt sich in einen vorderen vollig 
trockenen Teil und einen ruckwartigen mit Wasserstellen. In den ruckwartigen Teil 
muB man durch eine Art Fenster einsteigen. Um die gegenwartigen und fruheren 
Wasserstellen herum liegen groBe Mengen von Scherben, darunter neolithische und 
klassische neben zahlreichen Stucken der jungst vergangenen Zeit. Auch hier wurden 
die GefaBe so aufgestellt, daB sie sich langsam mit Tropfwasser fullten.

Mit diesen Untersuchungen, die immerhin vier Hohlen als antike Wohn- oder 
Grabstatten nachgewiesen haben, soil die Erforschung des Akrotiri keineswegs als 
abgeschlossen gelten. Es ist notwendig, auch die anderen zahlreichen Hohlen, die 
sich uber das ganze Gebirge des Akrotiri verteilen, teils durch kleine Grabungen, 
teils auch nur oberflachlich zu untersuchen, urn so fur das ganze Akrotiri eine Sied- 
lungsgeschichte seit der neolithischen Zeit zu gewinnen.
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5. DIE FUNDE

Von einer genauen Kenntnis des kretischen Neolithikums sind wir noch weit ent- 
fernt. Ist schon die Zahl der Fundplatze bisher verhaltnismaBig gering, so ist die 
Zahl der einigermaBen hinreichend veroffentlichten Fundgruppen noch geringer. 
Pendlebury, The Archaeology of Crete, London 1939, 44—45, zahlt dreiBig Fund- 
stellen auf, davon dreizehn nur mit Oberflachenfunden1. Am sorgfaltigsten und mit 
den meisten Abbildungen versehen hat L. Pernier das Material von Phaistos vor- 
gelegt. Ebenso hat A. Evans von den reichen neolithischen Funden von Knossos 
wenigstens die auffallendsten Stucke abgebildet. Aber Evans ist wie viele 
andere in den Fehler verfallen, den Scherben mit Ritzung bei der Abbildung den 
Vorzug zu geben, obwohl diese die Befunde nur teilweise vertreten konnen. Oft 
befindet sich unter Hunderten von Scherben nur ein ganz geringer Prozentsatz 
geritzter Ware, der allerdings zur Wiedergabe mehr einladt als die einfachen nur 
polierten Scherben. Von den anderen ausgegrabenen Platzen fehlen in neun Fallen 
die Abbildungen vollig, bei den restlichen sechs sind oft nur ein bis zwei Scherben 
abgebildet, auch hier stets mit Bevorzugung der geritzten Fragmente. Dadurch 
entsteht naturlich der irrefuhrende Eindruck, als ob die Hauptmerkmale der kreti
schen neolithischen Keramik in der Anbringung von Ritzlinien bestunden. Ver- 
geblich sucht man auch nach der Wiedergabe von Profilen oder gar Erganzungs- 
versuchen, die unbedingt notwendig sind. Auch von den dreizehn Stellen mit Ober
flachenfunden sind neun noch unpubliziert. Hier bleibt also manches nachzuholen, 
sobald die Bestande wieder zuganglich sind.

Neolithische Keramik
Die neolithischen Keramikfunde aus dem Kumarospilio bereichern das bisher 

bekannte Material in willkommener Weise. Die Oberflache der handgemachten neo
lithischen GefaBe ist verschiedenartig behandelt. Es gibt Beispiele von der feinsten 
Politur mit ausgezeichnetem Glanz bis zu unpolierter roher Oberflache. Grobe dick- 
wandige GefaBe stehen neben auBerst dunnwandigen. Im Ton finden sich meist 
kleine Einsprengsel weiBer Quarzsteinchen. Einige wenige durch und durch rote 
Scherben bestehen aus feingeschlammtem Ton. Als Hauptfarbe ist neben Hellrot 
das Braun in alien Schattierungen vertreten. Reines Schwarz und reines Rot sind 
auBerst selten. Alle diese Farben sind mehr oder minder zufallig beim Brand ent- 
standen, denn an den meisten GefaBen variieren die Farben sehr stark. Bemalung 
ist nicht nachgewiesen. Das Material wird hier nach Formen geordnet vorgelegt.

A. Als Hauptform kann der Napf mit eingezogenem Rand bezeichnet werden mit 
einem mehr oder weniger scharfen Knick an der Stelle, wo die Einziehung beginnt. 
Die Standflache ist meist nur leicht abgesetzt und verhaltnismaBig klein. Auf 
unseren glatten Tischen haben diese Napfe eine nur geringe Standfestigkeit, sie 
stehen dagegen gut in kleinen Vertiefungen des unregelmaBigen Erdbodens.
11 Zu den Literaturangaben ist hinzuzufilgen: Mallia: Chapouthier-Joly, Fouilles ex^cuties a Mallia II 
1936, 27—28 Taf. 10 a-c. Trapeza: BSA. ^6, 1935/36, iff,
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I. Die Scherben ergeben etwa ein Drittel des Napfes. Das Erhaltene reicht vom 
Boden bis zum Rand. Poliert, innen weniger als auBen. Farbton ungleichmaBig 
braun-schwarz. Am Rand eine verdickte Stelle mit Durchbohrung, wo der 
Henkel anzunehmen ist. H. 0,168. GroBter Dm. 0,27. Dm. der Offnung 0,25. 
GleichmaBige Wanddicke 0,008. Mit Gips erganzt. Taf. 9.

2. Scherben eines ahnlichen Napfes, Randstucke, Bodenteile und Wandteile. Von 
den Randstucken eine Scherbe mit Verdickung fur den Henkelansatz. Zur 
Wiederherstellung reicht die Zahl der zusammenpassenden Scherben nicht aus. 
Ausgezeichnete Politur, innen und auBen gleichmaBig glatt. Farbton grau- 
braun, auch rosa. Wanddicke 0,007—θ,θθ8· H. des Bodenteils 0,05. Taf. 14, 1. 2.

3. Bodenteil eines Napfes aus funf zusammengesetzten Scherben. Glatte, aber nicht 
polierte Oberflache. Farbton hellrot. H. des Erhaltenen 0,10. Dicke der Wand 
0,007. Dicke des Bodens 0,015. Taf. 9.

4. Randstuck eines kleineren Napfes. AuBen poliert, innen glatt. Farbton grau- 
braun. Br. der Scherbe 0,13. Dm. des Napfes 0,168. Wanddicke 0,004. Taf. 9.

5. Randstuck eines kleineren Napfes. UnregelmaBige polierte AuBenseite, innen 
glatt. Farbton dunkelbraun. Den Rand begleitet eine kraftige Ritzlinie. Br. 
der Scherbe 0,064, Dm· des Napfes 0,13. Taf. 10.

6. Vier zusammenpassende Scherben eines groBen Napfes. Leichte Variante der 
bisher aufgezahlten Stucke, da das Wandprofil in gleichmaBiger Krummung ohne 
Knick verlauft. Unpoliert. Farbton hellrot. GroBter Dm. 0,405. Dm. der Offnung 
0,34. H. des Erhaltenen 0,193. Wanddicke 0,01. Taf. 10.

7. Randstuck eines Napfes mit aufgesetzter Warze. Profil gegen den Rand zu leicht 
verdickt. AuBen und innen poliert, aber nicht sehr glatt. Farbton gelblich-braun. 
H. des Erhaltenen 0,068. Dm. des Napfes 0,34. Wanddicke 0,006. Taf. 10.

Fur diese Form gibt es unter den bisher bekannt gemachten kretischen Funden 
keine genauen Entsprechungen, doch gibt der Napf vom Ellenospilio (Marinatos, 
Hohlenforschungen in Kreta Abb. 3) immerhin eine nahe Parallele. Auch eine 
Schussel mit waagerechtem Griff von Phaistos (Mosso, MonAnt. 19, 1908, 169 
Abb. 27) ist von der gleichen Grundform. Auf dem Festland dagegen finden sich in 
Orchomenos die gleichen Profile wieder (Kunze, Orchomenos II 11 Abb. 5, auch 12 
Abb. 8a, b). Auf Kreta scheint sich diese Form des offenen Napfes nicht ins Mino- 
ische hinein fortgesetzt zu haben, wahrend sie auf dem Festland und auf den Inseln 
wahrend der fruhen Bronzezeit als Schussel mit eingezogenem Rand weit verbreitet 
ist (Kunze, Orchemenos III 62!. Heidenreich, AM. 60/61, 1935/36, I32f. Lamb, 
Excavations at Thermi in Lesbos Abb. 28—29).

B. An die Form des Napfes A schlieBt sich als nah verwandt die Form eines ahn
lichen Napfes an, eines Napfes mit ziemlich steiler Wandung, die sich in gleich
maBiger Krummung leicht oben zusammenzieht. Als Besonderheit tritt hier ein 
aufgesetzter russelartiger Griff auf, der sich vielleicht viermal wiederholt, wie auch 
in der Rekonstruktion angenommen wird.
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' I. Vier zusammenpassende Scherben mit Rand sowie ein weiteres Randstuck. Die 
Lippe verbreitert sich leicht. Unpoliert. Ton rotlich-schwarz. H. des Erhaltenen 
0,07. Dm. des GefaBes 0,14. Dicke der Wand 0,004. Taf. 11.

2. Randstuck eines ahnlichen GefaBes mit aufgesetztem Russel. Lippe starker ver
breitert. Keine Einziehung, sondern offene Schussel. Ton rotlich-schwarz. H. des 
Erhaltenen 0,085. Dm. 0,15. Wanddicke 0,005. Taf. 11.
Die Frage, ob diese beiden GefaBe vielleicht schon in die subneolithische Zeit 

gehoren, muB wenigstens aufgeworfen werden, zumal die Politur fehlt. Die Form 
weist auf Helladisches voraus, auf die Schusseln mit verbreiterter Lippe (Kunze, 
Orchomenos III 66).

C. Eine dritte Form des Napfes erscheint als Napf mit senkrechter Wand ohne 
jede Einziehung, hier in zwei Exemplaren vertreten.
I. Durch eine groBe Anzahl zusamfnenpassender Scherben wird der Boden und 

ein Teil der Wand gebildet. Die nicht anpassenden Randstucke lassen sich nach 
der abnehmenden Wanddicke etwa in die richtige Hohe bringen. AuBen glanzend 
poliert, innen rauh verstrichen. Farbton hell-dunkelbraun, hellgrau. Ritzmuster: 
Linien mit begleitenden Punkten. Wahrscheinlich viermal eine senkrechte Linie 
mit Punkten und eine waagerechte Bodenlinie ohne Punkte. H. etwa 0,17. Dm. 
0,203. Wanddicke bis zu 0,018. Taf. 8, 1.

2. Randscherben eines kleineren Napfes der gleichen Form. AuBen und innen glatt 
poliert. Ton auBen dunkelbraun, innen schwarz. H. des Erhaltenen 0,06. Dm. 
0,14. Wanddicke 0,006. Taf. II.
Wiederum scheint diese Form auf Kreta bisher nicht vertreten zu sein, wenigstens 

nach Aussage der Publikationen. Einzelne von mir in Knossos aufgelesene Scher
ben durften aber von ahnlichen GefaBen stammen. Funde vom Festland sind ent- 
fernt vergleichbar: Ein Napf von Rachmani (Wace-Thompson, Prehistoric Thes
saly 30 Abb. 9 links) oder Napfe von den Magulen bei Larissa (AM. 57, 1932, Beil.
23, 2 und Beil. 27, 1). Das Ritzmuster von C 1 ist jedenfalls nichts AuBergewohn- 
liches (vgl. Tsuntas, Dimini und Sesklo 254 Abb. 158—159).

D. Von groBen offenen GefaBen mussen vier Randfragmente stammen mit guter 
Politur. Soweit die Form nach den ziemlich kleinen Fragmenten bestimmbar ist, 
scheinen diese GefaBe ebenfalls einen leicht eingezogenen Rand gehabt zu haben. 
Die Lippen sind kraftig verdickt.
I. Einzelne Randscherbe. AuBen poliert, innen glatt. Farbton gelblich-grau. Ver- 

dickter Rand, nach auBen gebogen. Η. 0,045. Dm. etwa 0,35. Wanddicke 0,007. 
Taf. 12. 15, 1.

2. Einzelne Randscherbe. AuBen poliert, innen glatt. Farbton grau. Verdickter, 
nach auBen gebogener Rand. Breite 0,075. Dm. etwa 0,35. Wanddicke 0,03. 
Randdicke 0,013. Taf. 15, 2.

3. Einzelne Randscherbe. AuBen poliert, innen glatt. Farbton rotlich. Verdickter, 
nach auBen gebogener Rand. Breite 0,028, Dm. etwa 0,25. Wanddicke 0,006. 
Taf. 15, 3.
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4. Einzelne Randscherbe. Weniger gut poliert. Farbton grau-braun. Verdickter, 
nach auBen gebogener Rand. Breite 0,07. Dm. etwa 0,35. Wanddicke 0,006. 
Taf. 15, 4.

E. Der offene Napf mit Bandhenkel, der sich auch von anderen kretischen Fund- 
stellen nachweisen laBt, ist durch ein groBeres Bruchstuck und einige kleinere ver- 
tret en.
I. GroBeres Bruchstuck mit Bandhenkel, ringsherum Bruch. Am unteren Ansatz 

des Henkels verdickt sich die Wandung und macht einen scharfen Knick, der 
sich aber nur im auBeren Profil auswirkt. AuBen poliert, innen glatt. Farbton 
rotlich-braun. Breite des Bruchstuckes 0,145. Dicke der Wand 0,005—0,013. 
Taf. 12.

2. Weitere vier kleinere Fragmente stammen wohl von gleichartigen Napfen als 
Teile der Wandverdickung am Knick. AuBen poliert, innen glatt. Farbton 
braunlich.
Die Gesamtform veranschaulicht am besten ein groBeres Exemplar von Orcho- 

menos (Kunze, Orchomenos II 15 Taf. 5, 3). Von Kreta sind zu vergleichen Stucke 
aus Knossos (Evans, Palace I Abb. 7, 11 und 13; Abb. 8, 11), Phaistos (Pernier, 
Festos 100 Abb. 43), Miamu (AJA. 1, 1897, 304 Abb. 16, mit Ritzung) und Trapeza 
(BSA. 36, 1935—36, 28 N 6. Taf. 7).

F. Zwei Schalen kleineren Formates lassen sich aus wenigen Bruchstucken er- 
schlieBen. Beide sind allerdings unter sich nur in der Form einigermaBen zu ver
gleichen.
I. Randbr-uchstuck, das noch ziemlich viel vom Wandprofil gibt. Soweit aus dem 

Fragment zu ersehen ist, wechselt ein schages dunkelbraun poliertes Feld mit 
einem helleren ab. Der Bodenstreifen wiederum zeigt waagerechte Politur. Auf 
der Innenseite ist ein schmaler Rand an der Lippe waagerecht schwarz poliert. 
Der Farbton ist ziemlich dunkelbraun bis zum Schwarzen hin, so daB man an die 
Orchomenosgattung erinnert wird. Doch ist weder die glanzende Politur noch 
das vollige Schwarz dieser OrchomenosgefaBe erreicht. Die Form der Schale ist 
vielleicht nach Parallelen aus Thessalien mit einem kleinen FuB zu erganzen (vgl. 
AM. 62, 1937 Taf. 31). Von Kreta scheint es bisher nichts Ahnliches mit ein- 
poliertem Muster zu geben. H. der Scherbe 0,057. Dm. 0,14. Wanddicke 0,003 bis 
0,005. Taf. 8, 3.

2. Drei zusammenpassende Scherben aus durch und durch rotem Ton ergeben eine 
kleine Schale mit leicht geschwungenem Profil und schoner glatter Politur. Auch 
hier ist vielleicht ein kleiner FuB zu erganzen. Breite des Erhaltenen 0,073. 
Dm. 0,12. Dicke der Wand 0,004. Taf. 8, 2.

Ein ahnliches Profil nur starker in seinen Schwingungen ist aus Phaistos be- 
kannt (Mosso, MonAnt.^19, 1908, 166 Abb. 19. Beispiel fur mehrere gleichartige). 
Verwandtes findet sich auch wieder in Orchomenos (Kunze, Orchomenos II 28 
Abb. 24). Die beiden offenen Schalen aus der Eileithyia-Hohle (Marinatos, Πρακτικά 
I929> 96 Abb. 1) sind fuBlos und zeigen auch ein anderes Profil, so daB dorthin offen- 
bar keine Beziehungen bestehen.
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G. Eine groBe Schussel mit geschwungenem Rand laBt sich mit Wahrscheinlich- 
keit aus einigen Scherben erschlieBen.
I. Drei dickwandige zusammenpassende Scherben mit den beiden Ansatzen eines 

Griffes zeigen einen kraftig geschwungenen Rand.Zu einer sicheren Rekonstruktion 
reichen die Fragmente nicht aus, doch kann man eine Schussel aus Sesklo 
(Tsuntas, Dimini und Sesklo Taf. 22) als Beispiel dafiir heranziehen, wie das ganze 
GefaB ausgesehen haben mag. Allerdings sitzen dort die Henkel senkrecht unter 
den Lappen, wahrend sie bei dem vorliegenden Stuck schrag und seitlich ange- 
bracht zu sein scheinen. AuBen poliert, innen gut geglattet. Farbton rotlich- 
braun. Breite des Erhaltenen 0,145. Wanddicke 0,011. Taf. 12.
H. Von den polierten GefaBen aus feinem roten Ton sind noch weitere Bruch- 

stucke vorhanden auBer der erwahnten Schale F 2.
I. Eine Randscherbe erganzt sich zu dem Halsstuck einer Kanne, ahnlich wie Kunze 

dies fur einige Scherben aus Orchomenos angenommen hat (Orchomenos II 14 
Abb. 12). Innen glatt, auBen glanzend poliert mit senkrechten Politurstrichen. 
Der Farbton ist rot, etwas dunkler als der der Schale F 2. H. des Erhaltenen 
0,055. Dm. 0,11. Wanddicke 0,007. Taf. 11.

2. Der einzige GefaBfuB aus der Hohle wird durch eine weitere Scherbe der roten 
Gattung vertreten, die innen weniger glatt, auBen dagegen von glanzendster 
Politur, wiederum senkrecht gestrichelt, ist. H. 0,026. Dm. 0,10. Wanddicke 
0,007. Taf. II.
I. Neben dieser glanzend polierten oder zwar unpolierten, aber doch gut ge- 

glatteten Ware gibt es auch grobere GefaBe, die innen nur einigermaBen geglattet, 
auBen dagegen vollig rauh geblieben sind. Es sollen davon nur funf Scherben an- 
gefuhrt werden, die wohl alle zu einem GefaB mit etwa 0,50 Dm. gehoren. Es handelt 
sich um Randscherben mit Durchbohrungen, die an ein Fundstuck aus Phaistos 
erinnern (Pernier, Festos Abb. 41). Auch unter der subneolithischen Trapeza-Ware 
kommt ein solches GefaB vor (BSA. 36, 1935/36, 29 Τ 26 Taf. 7, 7). Taf. 14, 4.

K. Zum AbschluB sei eine Ubersicht gegeben uber die vorkommenden Henkel- 
formen unter den Funden aus der Hohle. Es sind dies:
I. A I. Schnurose nahe der Lippe des Napfes. Taf. 9.
2. A 7. An der Wandung des Napfes aufgesetzte Warze, die man wohl als Griff, 

nicht als Verzierung auffassen muB. Taf. 10.
3. /4. B 1/2. Aufgesetzer Russel nahe der Lippe des Napfes, wohl ebenfalls als Griff 

aufzufassen. Taf. 11.
5. E I. Bandhenkel, vom Knick zur Lippe der Schale reichend. Taf. 12.
6. G I. SchraggestellterBugelgriff, an derWandung der gelappten Schussel. Taf. 12. 

Dazu kommen noch sieben einzelne Henkel, deren Zugehorigkeit zu bestimmten 
GefaBformen nicht ohne weiteres festzulegen ist.
7. Buckel, der von einer Schnurose durchbohrt ist. Unpoliert, rotlicher Ton.

H. 0,045. Dr- °,°57· Wanddicke 0,007. Taf. 13.
8. Dreikantiger Griff, dicht unter dem Rand des GefaBes angebracht, waagerecht 

durchbohrt. Unpoliert, rotlicher Ton. H. 0,058, Br. 0,04. Wanddicke 0,007. Taf.13.
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9. Senkrecht stehender Bugelhenkel ahnlich G 1. Unpoliert, rotlicher Ton. H. 
0,087. Bugelbreite 0,03. Wanddicke 0,008. Taf. 13.

10. Bandhenkel von einem groBen GefaB. Ansatzstuck an der Wand. AuBen poliert, 
rotbrauner Farbton. Von einem GefaB mit etwa 0,35 Dm. Br. des Henkels 
0,06. Wanddicke 0,005—0,007. Breite der Scherbe 0,152. Taf. 13.

II. Bandhenkel wie 10. Ansatz erhalten. Vielleicht von gleichem GefaB wie 10. 
Br. der Scherbe 0,11. Taf. 14, 3.

12. Bandhenkel wie 10/11. Bruchstuck des Henkels erhalten. Poliert, rotbrauner 
Farbton. GroBte Br. 0,075.

13. Osenhenkel, kleines Bruchstuck vom Oberteil des Henkels. Gute Politur, 
dunkelbrauner Farbton. H. 0,022.

Steingerat

Gemeinsam mit den neolithischen Scherben wurde ein steinernes Beil gefunden 
und zwei Obsidiansplitter. Das Beil besteht aus blaugrauem hartem Stein. Nur die 
Schneide ist geglattet, das ubrige rauh gepickt. Die Schneide weist Gebrauchs- 
spuren auf. L. 0,102. Br. 0,05. D. 0,038. Taf. 8, 4.

Die beiden kleinen Splitter von Obsidianmessern unterscheiden sich nicht von 
denen anderer Fundorte. L. 0,018 und 0,032.

Minoische Keramik

Was an minoischer Keramik gefunden wurde, scheint fast ausnahmslos der 
spaten Zeit anzugehoren. Zu den Grabfunden aus Chania (unten S. 73 ff.) bestehen 
die engsten Beziehungen. Da die Fragmente nicht aus dem Rahmen des Ublichen 
herausfallen, genugt hier eine kurze Aufzahlung.
I. Drei Scherben mit eingedrucktem Muster gehoren vielleicht noch in mittel- 

minoische Zeit. Randfragment eines kleinen Kannchens mit roten Streifen 
(Η. 0,04) und zwei weitere Scherben eines ahnlichen GefaBes. Taf. 15,5.

2. Oberteil einer kleinen Bugelkanne. Br. d. Scherbe 0,10.
3. Oberteil einer kleinen Bugelkanne. Br. d. Scherbe 0,078.
4. Scherbe wohl von einer groBen Bugelkanne. 0,09 X 0,11.
5. Schale mit zwei Henkeln. Lange uber die Henkel gemessen 0,20. H. 0,098. Nicht 

ganz rund, sondern leicht verzogen.
6. Schalenfragment, Boden und Wandteil. H. 0,078.
7. Schalenfragment, Rand mit Muster. Br. 0,16.
8. Schalenfragment, Rand mit Muster. H. 0,055.
9. Zwei Randfragmente von Schale mit einem Henkel. H. 0,065 u. 0,052.

10. Randfragment von Schale mit einem Henkel. H. 0,048.
II. Mundung einer Schnabelkanne. Unbemalter roter Ton. Η. 0,07.
12. FuB eines GefaBes, vielleicht zu 11 gehorig. H. 0,106.
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13. Bodenfragment eines GefaBes, wohl eines groBen AusguBbechers. H. 0,065.
14. Bodenfragment eines unbemalten Napfchens aus rotem Ton. H. 0,038.
15. Scherben eines GefaBes unbestimmter Form. Senkrecht durchbohrter Osen- 

henkel. H. 0,067.
16. Zwei Henkelscherben eines gleichartigen GefaBes. H. 0,065.
17. Fragmente eines geschlossenen GefaBes. Bemalt: Schulterfries, Ringe um den 

FuB des GefaBes.

Die Funde aus dem Kumarospilio wurden in das vom Verfasser wieder eingerichtete kleine Museum 
von Chania gebracht.

Die diesem Beitrag beigegebenen Zeichnungen und Aquarelle fertigte Ioannis Stinis vor den Ori- 
ginalen an. Die Photographien sind Leica-Aufnahmen des Verfassers. Der Napf A i wurde in der 
Werkstatt des Museums von Iraklion mit Gips erganzt. Alle anderen GefaBe sind vorlaufig nur in der 
Zeichnung wiederhergestellt.

Ulf Jantzen



EIN MITTELMINOISCHES THOLOSGRAB 
BEI APESOKARI (MESARA)

(Tafel 4—6. 16—25)

Am Nordabhang des stark zerklufteten Asterusigebirges, das die weitausgedehnte 
Mesaraebene gegen Suden hin vom libyschen Meere scheidet, hegt das kleine Dorf 
Apesokari, ungefahr 6 km sudlich von Aji Deka und etwa 3^2 km sudostwarts des 
durch seine Tholosgraber schon langst bekannten Platanos. Von Apesokari aus ge- 
langt man in 15 Minuten auf einen sudlich des Dorfes gelegenen Hugel, der von den 
Einheimischen mit Wigla bezeichnet wird (Taf. 26). Von hier aus hat man wie von 
Phaistos einen weiten Blick in die zu FuBen liegende, infolge ihrer Fruchtbarkeit von 
ieher gesuchte Ebene. Auf der kunstlich eingeebneten schmalen Kuppe stand das 
minoische Dorf. Ungefahr in der Mitte des nach Norden abfallenden Hanges liegt 
die Tholos, die in den Monaten Juli und August 1942 ausgegraben wurde und uns 
neue Aufschlusse an die Hand gibt. Leider wurde dieses Grab schon einige Jahre 
vorher von den Einheimischen geplundert und die geraubten Gegenstande in 
verschiedene Teile der Insel verkauft. Einige Stucke aus dieser Gegend gelang- 
ten in das Museum von Iraklion, konnen aber, da eine genaue Angabe des Fund- 
platzes fehlt, nicht mit Sicherheit diesem Grabe zugesprochen werden. Auf die 
Veroffentlichung jener Stucke in diesem Zusammenhange wird daher verzichtet. 
Die technische Bearbeitung der Funde und deren Erganzungen fuhrte Zacharias 
Kanakis, Technites vom Museum in Iraklion, durch, die Zeichnung des Planes und 
der Schnitte Nikolas Zographakis.

Die Orientierung der Grabanlage (Taf. 16. 17,4) ist durch den nach WNW 
terrassenformig abfallenden Hang bestimmt. Der Eingang ist daher ab- 
weichend von anderen Mesaragrabern etwas nach Suden verschoben. Abge- 
sehen aber von der durch das Gelande bedingten unbedeutenden kleinen Ver- 
schiebung ist die ubliche Ostwestrichtung beibehalten. Der gewachsene Fels bildet 
einen festen Untergrund, dessen naturliche Abstufungen beim Bau des Grabes 
geschickt ausgenutzt und beachtet wurden. Eine Grundmauer war uberflussig. Der 
Boden des Grabes liegt daher auch nicht tiefer als der umgebende Grund, wie das 
bei anderen Tholosgrabern der Fall ist, sondern auf gleicher Ebene. Nur wurden 
groBere Unebenheiten innerhalb des Grabes durch einen kunstlichen, aus kleinen 
Bruchsteinen und Lehm festgestampften Estrich ausgeglichen. Ausgenommen davon 
ist die Tholos die trotz der auch hier vorhandenen groBeren Unebenheiten kerne 
Spuren davon aufzuweisen hatte und deren Bestattungen vornehmlich in diesen 
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naturlichen Gruben und breiten Rinnen unmittelbar auf dem gewachsenen Boden in 
Erde gebettet waren.

Die Ringmauer der Tholos, deren Dicke 1,60—2,10 m betragt, ist aus groBe- 
ren und kleineren Bruchsteinen erbaut, und zwar im allgemeinen so, daB 
die groBeren Blocke die Innen- und AuBenseite bilden, wahrend kleinere Bruchsteine 
als Mittel- und Zwischenfullung dienten. Bindemittel war der ubliche Lehm. 
Die Innenseite der Tholos ist kreisrund — der Durchmesser betragt 4,85 m —, die 
unregelmaBig verlaufende auBere Begrenzungslinie ist an der West-Nord-West-Seite 
in einer Lange von 2,70 m segmentartig abgeschnitten. Die Mauer der Tholos, die 
an der Eingangsseite (Taf. 17,2) noch in einer Hohe von 1,35 m erhalten ist, steht 
senkrecht auf dem Felsboden und zeigt dort wie auch an anderen gut erhaltenen 
Stellen keine Neigung zu einer Wolbung nach innen, wie das Xanthudides an 
anderen Orten beobachtete. An die Sudwestseite der Tholosmauer war eine 
zweite starke Steinmauer von unregelmaBiger Form angebaut, die noch etwas uber 
die Tholosmauer hinaus der geraden sudlichen KammerauBenmauer folgte. Sie war 
aus dem gleichen Material wie die Tholosmauer und in derselben Art gefugt, er- 
reichte aber stellenweise fast die doppelte Breite, was wiederum durch das Gelande 
bedingt war. Sie war als Schutzmauer fur die Tholos gedacht, um das wahrend 
der Regenzeit uber den nach Norden sich neigenden Felsboden stromende 
Regenwasser aufzufangen, am Eindringen in die Tholos zu hindern und den ab- 
fallenden Hang hinunter abzuleiten. DaB dieser Mauerwall nicht erst eine Zutat 
spaterer Zeit ist, beweisen einzelne Steine, die, vielleicht als Binder zwischen den 
beiden Mauern gedacht, mit in die Ringmauer hinein verbaut sind. Dieser 
Mauerzug erreicht nicht die Hohe der Tholosmauer, fallt gegen Suden sanft ab 
und verlauft sich allmahlich in den Felsboden. Im Westen reicht diese Mauer 
nicht bis an das nordliche Ende des segmentformigen Abschnittes der auBeren 
Tholosmauer. Um die Steine von dem Abrutschen auf dem glatten Felsen zu hindern, 
wurde der hier stark abfallende Hang mittels eines aus kleineren Bruchsteinen und 
Lehm fest gestampften Unterbaues kunstlich eingeebnet, der an dieser Stelle 
noch unter die westliche Tholosmauer reicht. Damit wurde eine waagerechte 
Lagerung der Steine und die erforderliche Stabilitat erzielt. Die nach 
Norden gelegene AuBenseite der Tholos war weder durch eine ahnliche Schutz
mauer noch durch einen Erdwall geschutzt, sondern lag von Anfang an voll- 
kommen frei. Beweis dafur sind eine Anzahl henkelloser Becher ublicher Form, die 
bei »b« unmittelbar an der AuBenseite der Ringmauer und knapp oberhalb des 
gewachsenen Bodens geborgen werden konnten. Infolgedessen konnen auch die von 
der Tholosmauer ungefahr 0,20—0,30 m abstehenden, aber in ihr ganz fest 
verankerten balkenformigen Steine (Taf. 17, 1), von denen noch vier an der Nord-, 
einer an der Siidseite in situ erhalten sind, nicht dazu gedient haben, einen gewissen 
Halt fur die an die Tholos angeworfene Erde zu gewahrleisten. Sie dienten vielmehr 
zur Befestigung eines flachen Daches, was wenigstens hier infolge der dauernden 
heftigen Nordwinde und der uber das Gebirge sich herabsturzenden Sudwinde 
erforderlich war. Ein bloBes Beschweren des Daches mit Steinen reichte 
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nicht aus. AuBerdem folgten diese vorkragenden Steine in einem Abstand vom 
Boden dem abfallenden Hang, so dab man annehmen kann, daB die Tholos- 
mauer in gleichbleibender Hohe dem sich abwarts neigenden Boden folgte und 
das Dach eine nach Westen sich neigende schiefe Ebene bildete. Mehrere gleich- 
geformte Steine konnten noch in der naheren Umgebung aufgefunden werden, 
die sicher zum Grabe gehorten, so daB angenommen werden kann, daB die AuBen- 
seite der Tholos in Abstanden von 0,60—1,50 m mit derartigen Pfostensteinen ver- 
sehen war.

Die Tholos selbst diente ausschlieBlich der Bestattung der Toten, die entlang der 
Innenwand in eine dunne Erdschicht in Hockerstellung gebettet waren. Besonders 
gehauft waren die Bestattungen entlang der Nord- und Ostwand, wo der am tiefsten 
gelegene Teil den naturlichen Platz anwies. Ein ganzes Skelett aus den unzahligen 
Bestattungen herauszuschalen war unmoglich, da Knochen und Schadel durch- 
einanderlagen. Auf die Erklarung dieses Umstandes kommen wir in der Be- 
schreibung der Bestattungsweise weiter unten bei Raum E zu sprechen, der 
wegen seiner Ungestortheit und der geringen Zahl von Bestattungen wichtige 
Aufschlusse gab. An Funden sind noch geblieben:

a) Aus Stein: Doppelkonisches GefaB aus dunkelgriinem Steatit mit abge- 
setztem flach abgeschnittenem Rand. Erganzt. Etwa 4,2 cm innere Mundungs- 
weite, 6 cm groBte Weite, 3 cm Bodendurchmesser. Zugehoriger flacher Deckel 
aus gleichem Material, 0,8 cm dick, mit schmalem, 2 mm breitem Falz an der Unter- 
seite und Griffknopf, 4,2 cm untere Weite. — Bruchstuck eines vogelnestformigen 
GefaBes aus Breccia.

b) Aus Ton : Dunnwandiges Schnabelkannchen aus feingeschlammtem hellbraunen 
Ί on mit ziemlich langem schnabelformigen AusguB, weitlichtem Stabhenkel und flach 
abgeschnittenem, etwas nach innen gewolbtem Boden. AuBenseite mit schwarzbrau- 
nem Grund, um den Schnabel etwa vier schmale orangefarbene Streifen und zwei 
weiBe Streifen um den Hals, abwechselnd weiBe und orangefarbene senkrechte Strei
fen am Korper, orangefarbener Kreisring um den Henkelansatz am Korper. Farben 
sehr schlecht erhalten. 5,5 cm hoch, 5,6 cm groBte Weite, 3,5 cm Bodendurchmesser 
(Taf. 4, 2. 19,1). Dunnwandige Henkeltasse aus feingeschlammtem rotbraunem 
hartgebranntem Ton mit geschweifter, gegen den Boden zu leicht abgeschragter 
Wandung und kleinem Bandhenkel. Erganzt. Innen- und AuBenseite mit schwarz- 
braunem Grund. AuBenseite durch drei senkrechte, 6 mm breite, orangefarbene 
Streifen in drei Felder geteilt, deren jedes mit funf senkrecht verlaufenden parallelen 
Wellenlinien verziert ist. 4,6 cm hoch, 7 cm Mundungsweite, 4,4 cm Bodendurch
messer (Taf. 4, I. 19, 2). — Konischer, unten ausgehohlter, mit schwarzer Farbe 
uberzogener FuB aus rotem hartgebrannten Ton. — Schnabelkanne aus rotlich- 
braunem Ton. Tongrundig. Kurzer, schnabelformiger AusguB, geschwungener Hals, 
kugelig gebauchter Korper, flach abgeschnittener Boden. Bandhenkel sitzt auf dem 
Bauch auf und mundet direkt in den Rand. Zusammengesetzt und erganzt 
T1>5 cm hoch, 18,7 cm groBte Weite, 3,6 cm Bodendurchmesser (Taf. 20, 4). — 
Henkelloser Becher ublicher Form aus hellbraunem groberen Ton. Tongrundig.
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Handarbeit. 5,3cm hoch, 7,8cmMundungsweite, etwa 4cmBodendurchmesser. — 
Stark zerbrochener Becher ahnlicher Form aus hellbraunem Ton. Tongrundig. _  
Bruchstucke weiterer ahnlicher Becher. — Lampe mit FuB und Henkel aus grobem 
roten Ton mit schwarzem Grund. Erganzt. Etwa 5,5 cm innere Weite.

Der urn die naturliche Felsstufe von 0,60 m hoher liegende Eingang in die Tholos 
(B) hat eine Lange von 2,10 m und eine Breite von 0,80 m an der Stirnseite, bzw. 
0,90 m gegen das Grabrund zu. Die Hohe der beiden 2,35 m und 3,20 m dicken, den 
Durchgang einschlieBenden Mauern betragt an der Tholosseite 1,35 m und nimmt 
dem nach Osten hin ansteigenden Hang entsprechend ab. Die Ecken des 
Durchgangs, die sonst von Orthostaten gebildet werden, sind hier aus gut behauenen 
flachen Steinplatten erbaut, die dann an der Innenseite der Kammern und gegen die 
Tholos zu von groBeren, an dieser Stelle nur an einer Seite bearbeiteten, 
unregelmaBigen Bruchsteinen abgelost werden (Taf. 17, 3). Als Bindemittel, 
auch fur die sorgfaltiger geschichteten Platten, diente wiederum Lehm. Die 
auBerordentliche Dicke der beiden AuBenmauern des Tholoseinganges erklart sich 
aus dem ZusammenstoBen von vier Mauern: der Tholosmauer, der Mauern des 
Tholoseinganges, der Stirnmauer, die zugleich eine Mauer der anschlieBenden Kam
mern bildete, und der durchgehenden KammerauBenmauer, die direkt auf die 
Tholosmauer stoBt und dort beiderseitig einen einspringenden Zwickel bildet. Der 
von diesen vier Mauern ausgesparte Raum wurde mitvermauert. Die beiden eben 
erwahnten einspringenden Mauerzwickel verfolgen keinen weiteren Zweck. Viel- 
leicht waren sie einmal mit Lehm und kleinen Bruchsteinen ausgefullt. Keinesfalls 
aber sind sie ein Beweis dafur, daB die Kammern erst in spaterer Zeit an das Grab
rund angebaut wurden, als in der Tholos selbst kein Platz fur Bestattungen mehr 
war. Ware das der Grund, batten die davorliegenden Kammern nie gebaut werden 
mussen, da bei dieser Bestattungsweise noch genugend Platz in der Tholos selbst 
vorhanden gewesen ware. AuBerdem lassen sich bei naherer Untersuchung der 
Mauer keine Anzeichen einer getrennten Bauweise feststellen. Es laBt sich viel- 
mehr beobachten, daB die Bausteine der AuBenmauer fest mit der Ringmauer 
der Tholos verbunden sind. Eine zeitliche Trennung von Tholos und Kammern ist 
daher nicht zulassig.

Die nordliche KammerauBenmauer mit einer Lange von 9,30 m und einer Breite 
von 0,70 m wird von einer 0,50 m breiten und 0,25—,060 m hohen Rampe begleitet, 
die bei »a« eine nischenartige Unterbrechung aufweist. Diese war wohl als Funda- 
mentstutze gedacht. In der Steinwand, die eine Dicke von 0,70—0,75 m besitzt und 
gleichfalls von dieser niedrigen Rampe begleitet wird, ist der 1,60 m breite Eingang 
K ausgespart. Die beiden auBeren Ecken sind abgeschragt. Fast parallel zur nord- 
lichen lauft die 10,90 m lange sudliche AuBenwand, die mit der hier bedeutend 
hoheren Rampe eine Dicke von 1,10—1,35 m besitzt. Die etwas groBere Dicke der 
Mauer und die bedeutend hohere Rampe hatten wohl den gleichen Zweck wie der 
vor die Sudwestseite der Ringmauer gebaute Mauerwall. Die Hohe dieser Mauern 
ist dem abfallenden Hange entsprechend im Norden und Osten grbBer, im Suden 
und Westen geringer. Die Oberseite dieser Mauern bildete eine Ebene, die davon 
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eingeschlossenen Kammern waren mit einem flachen Dache versehen. Das Bau- 
material besteht aus groBeren und kleineren Bruchsteinen ohne besondere Bear- 
beitung, Bindemittel ist wiederum Lehm.

Die Kammer C, deren Westwand eine Lange von 2,05 m und einen Ost-West-Durch- 
messer von 2 m hat, ist fast quadratisch und ist von den beiden sich nach Osten an- 
schlieBendenKammernE und G nur durch eine niedrige naturlicheFelsstufe getrennt. 
Sie diente der Bestattung eines Toten. Begleitfunde wurden hier nicht gemacht.

Der Kammer C gegenuber liegt die etwas kleinere KammerD. Ihre AusmaBe sind: 
Westseite 1,45 m, Nordseite 1,35 m, Ostseite 1,65 m, die offene Sudseite 1,25 m. 
Sie diente zahlreichen Toten als Begrabnisplatz. Die Schadel und Knochen waren 
auch hier, ahnlich wie in der Tholos, durcheinander gemischt. An Begleitfunden 
ergaben sich. Teekanne aus rotlichbraunem Ton mit rotbraunem Grund. Schnabel- 
formiger, aus dem rohrenformigen Hals sich entwickelnder AusguB; gut abgesetzter 
niedriger Steilrand; gedrungener bauchiger Korper; flach abgeschnittener Boden; 
Stabhenkel sitzt auf der Schulter auf. 6 cm hoch, 4,7 cm Mundungsweite, 8,4 cm 
groBte Weite, 6 cm Bodendurchmesser (Taf. 19, 6). — Henkelloser Becher ublicher 
Form aus feingeschlammtem gelben Ton. Rotbrauner Grund an der Innenseite, der 
sich noch in einem 2,5—3,5 cm breiten Rand uber die Lippe hinaus an der AuBen- 
seite fortsetzt. Handarbeit. Erganzt. 5 cm hoch, 8,3 cm Mundungsweite, 3,3 cm 
Bodendurchmesser (Taf. 19, 7). — Desgl. aus feingeschlammtem gelben Ton mit rot
braunem Grund an der Innen- und entsprechendem 2—2,5 cm breiten Rand an der 
AuBenseite. Handarbeit. Erganzt. 5,2 cm hoch, 7,6 cm Mundungsweite, 3,5 cm 
Bodendurchmesser (Taf. 4, 4. 19, 8). — Kleiner henkelloser Becher ahnlicher Form 
aus grobem rotlichgelben Ton mit rotbraunem Grund an der Innen- und einem 1 cm 
breiten Streifen unterhalb des Randes an der AuBenseite. Handarbeit. 3,7 cm hoch, 
5»7 cm Mundungsweite, 2,5 cm Bodendurchmesser (Taf. 20, 3). — Desgl. aus grobem 
rotbraunen Ton mit rotbraunem Grund an der Innen- und entsprechendem 1 cm 
breiten rotbraunen Band unterhalb des Randes an der AuBenseite. Erganzt. Grobe 
Handarbeit. 3 cm hoch, 4,5 cmMundungsweite, 2,7cm Bodendurchmesser (Taf. 2I, 5).
■ Desgl. aus feingeschlammtem hellbraunenTon mit drei vom Rande herabhangen- 
den rotbraunen Halbkreisen an der Innen- und AuBenseite. Handarbeit. Erganzt. 
4>5 cm hoch, 5,7 cm Mundungsweite, 3,2 cm Bodendurchmesser (Taf. 4, 3. 20, 5). — 
Desgl. mit ahnlicher Verzierung aus schmutziggelbem Ton. Handarbeit. Erganzt. 
4>5 cm hoch, 3 cmBodendurchmesser (Taf. 20, 1). — Desgl. aus grobem graubraunen 
Ion mit kunstlichgeglatteter AuBenseite. Tongrundig. Leicht bestoBen. Handarbeit.
3,1 cm hoch, 4,6 cm Mundungsweite, 2,8 cm Bodendurchmesser. — Weiter zahl- 
reiche tongrundige henkellose Becher ahnlicher Form aus feingeschlammtem grun- 
lichgelben, mehr oder minder feingeschlammtem hellbraunen oder roten und grobem 
roten und rotbraunen Ton. Dazu Bruchstucke zahlreicher ahnlicher tongrundiger 
Becher. — Ferner ein groBeres Bruchstuck einer weitausladenden Schussel mit 
waagerecht umgelegtem Rand, ahnlich Taf. 22, 4, aus grobem rotbraunen Ton mit 
zwei breiten rotbraunen Streifen an der Innenseite, zwischen denen ein ebenso 
breites tongrundiges Band ausgespart ist.
2 Kret. Forsch.
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Die Kammer E ist von zwei Seiten zuganglich, uber eine naturliche niedrige 
Felsstufe von Kammer C und durch den schmalen, 0,75—0,95 m breiten Eingang F 
von Raum G her. Eine 2,80—2,90 m lange und 0,90 m breite Mauer trennt sie 
von Raum G, deren westliche Schmalseite mit der naturlichen Stufe abschlieBt. Dieser 
Raum miBt in seiner Lange 3,70 m und in seiner Breite 0,90 m, hat also die Form eines 
schmalen Durchganges. Zwei Tote fanden hier ihre Ruhestatte. Der unterste 
Leichnam wurde in flacher Hockerstellung in eine dunne Erdschicht gebettet und 
mit einer Erdschicht zugedeckt. Bei der Beisetzung des zweiten wurde die den 
ersten Leichnam bedeckende Erde zum groBten Teile weggekratzt und der zweite 
daruber sozusagen in den SchoB des ersten gebettet. Die Blickrichtung war nach 
Osten. Aus dieser hier gut zu beobachtenden Bestattungsweise laBt sich das bunte 
Gewirr von Schadeln und Knochen, wie es in der Tholos und in Kammer D beob- 
achtet werden konnte, leicht erklaren. Bei mehreren Bestattungen ubereinander 
lieB es sich nicht vermeiden, daB beim Wegscharren der oberen Erdschicht, die 
darunter liegenden Knochen in Unordnung gebracht wurden und der neue Tote 
unmittelbar auf die Knochen des vorhergehenden zu liegen kam. Daraus erklart 
sich die Dichtigkeit der Knochen und das Dazwischenliegen von Schadeln. Nicht 
aber ist daran zu denken, daB die Knochen des vorhergehenden, bereits verwesten 
Leichnams in den SchoB des neuen Toten gebettet wurden. - An Funden ergab 
sich: Weitmundiges GefaB aus grobem roten Ton mit uber die ganze Hohe reichendem 
aus der dicken Wandung vorspringenden AusguB, 4 cm hoch (Taf. 22, 3). — Bruch- 
stucke von tongrundigen henkellosen Bechern ublicher Form, ahnlich Taf. 19, 7» 
und Bruchstucke einer ausladenden Schussel mit waagerecht umgelegtem Rand, 
ahnlich Taf. 22, 4.

Raum G, der in seiner Geraumigkeit und Eigenart aus dem Ganzen heraus- 
fallt, ist vom Eingang K her (Taf. 18, 1) durch einen Mauerdurchbruch von 0,85 m 
Breite in der ostlichen AbschluBmauer zuganglich. Rechts dieses Durchganges 
trennt eine Mauer von 1,15 m Lange und 0,85 m Breite an der Stirnseite den Raum 
G von J, links davon ein 1,30 m langes Mauerstuck von H. Im Suden befindet sich der 
Durchgang F und die Τrennungsmauer zwischen E und G. Im Westen bildet die niedrige 
Steinstufe und dann die 1,75 m lange und 0,65 m breite Mauer zwischen D und G, 
die unmittelbar auf der hier 0,65 m nach dem Westen vorspringenden Steinstufe 
erbaut ist, den AbschluB. Die Lange der inneren Nordwand betragt 3,5° m- Fast 
genau in der Mitte des Raumes erhebt sich ein rechteckiger Pfeiler, der aus groBen 
nur wenig bearbeiteten Bruchsteinen uber dem Estrich errichtet ist (Taf. 18, 2). 
Lehm diente zur Fullung der Zwischenraume. Er diente zur Unterstutzung eines 
flachen Daches, das wegen der GroBe des Raumes einer solchen Stutze bedurfte. 
An einen Altar darf nicht gedacht werden, da er die Hohe der umliegenden Mauern 
erreicht und daher mit ihnen in einer Ebene lag. Was die Verwendung dieses Raumes 
betrifft, so muB wegen Mangel an Knochenfunden von einem Bestattungsplatze ab- 
gesehen werden. DaB dieser Raum aber in irgendeinem Zusammenhang mit den ihn 
umgebenden Toten gestanden hat, liegt auf der Hand. Es durite daher nicht ver- 
fehlt sein, dabei an einen Raum fur Totenkult zu denken, der wahrend der Dauer 
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der Benutzung des Grabes in Verwendung war. Obwohl dieser Raum bereits be- 
raubt war, ergaben sich noch folgende Funde:

a) Aus Stein: Becher aus schwarzer, weiB geaderter Breccia mit geschweifter 
Wandung und glatt abgeschnittenem Rand. Erganzt. 5,5 cm hoch, 5,5cmMundungs- 
weite, 4,5 cm Bodendurchmesser (Taf. 5, 2. 21, 1). — Vogelnestformige Vase aus 
hellgrunem Steatit. Erganzt. 3 cm hoch, 4,8 cm innere Mundungsweite, 8 cm groBte 
Weite, 3,2 cm Bodendurchmesser (Taf. 5, 3. 25, 7). — Desgl. aus Stein, 2,5 cm hoch, 
3>7cm innere Mundungsweite, 7,8 cm groBte Weite, 2,5 cm Bodendurchmesser 
(Taf. 25, 1). — Desgl. aus grunlich-weiBem Stein mit schmalem Falz an der Innen- 
seite des Randes zur Aufnahme eines Deckels. Leicht bestoBen. 3,3 cm hoch, 3,5 cm 
innere Mundungsweite, 5,9 cm groBte Weite, 2 cm Bodendurchmesser (Taf. 24, 6). — 
Desgl. aus gleichem Material. Leicht bestoBen. 2,3 cm hoch, 3,1cm innere Mundungs
weite, 4,7 cm groBte Weite, 2,1 cm Bodendurchmesser (Taf. 24, 4). — Schale aus 
Breccia mit flach abgeschnittenem Rand und Boden. Leicht bestoBen. 3 cm hoch, 
6,7 cm innere Mundungsweite, 7,6 cm groBte Weite, 3,2 cm Bodendurchmesser 
(Taf.6,1.23,6). — Schale ahnlicherForm aus grunlich-weiBem Stein. 2,8cmhoch,5cm 
innereMundungsweite, 6cm groBteWeite, ca. 2,8cmBodendurchmesser (Taf. 23, 4).

b) Aus Ton: Bruchstucke eines dickwandigen Pithos aus grobem roten Ton. — 
Bruchstucke tongrundiger henkelloser Becher ublicher Form. — Bodenbruchstuck 
einer dunnwandigen Henkeltasse, ahnlich Xanthudides, The Vaulted Tombs of 
Mesara Taf. 36, 5119 usw.

Vom 1,60 m breiten Eingang K gelangt man unmittelbar in die beiden Raume H 
zur Linken, und J zur Rechten. Raum J ist nur 0,90 m breit. Die Innenwand der ost- 
lichen AuBenmauer miBt 1,30 m. Der Raum ist sehr klein und kann nur einem 
besonderen Zwecke gedient haben, der durch den Befund gegeben zu sein scheint. 
Unmittelbar auf dem festgestampften Boden fand sich eine regelmaBig behauene 
langlich sechseckige fiache, 0,15 m dicke Steinplatte, die durch kleinere Bruch- 
steine mit den beiden Langsmauern der Kammer verkeilt war. Die Lange dieser 
Platte betragt 0,65 m von Spitze zu Spitze, die Breite 0,35 m und eine der vier 
kurzeren Seiten des Sechseckes 0,20—0,22 m. Davor lag ein Konkretstein, der wegen 
seiner Form — er gibt in rohenZugen Korper und FuBe eines Menschen wieder — 
auffiel. Es ist uns auch an anderen Stellen bezeugt, daB solche Steine gefunden und 
kultischen Zwecken zugefuhrt waren. Derartige Steine wurden von den Minoern 
wahrscheinlich wegen ihrer menschenahnlichen Form als die von der Gottheit selbst 
geschickten Abbilder der Gottheit aufgefaBt, gesammelt und in Kultraumen als 
Idole aufgestellt. Dieser hier gefundene, von der Natur selbst ohne menschliches 
Zutun geformte Stein — nur der Nabel ist kunstlich herausgearbeitet — wird auf 
der zu diesem Zwecke sauber bearbeiteten Steinplatte gestanden haben. Es 
handelt sich also dabei urn einen Altar, der das Idol getragen hat. Der Raum 
diente keinem anderen Zwecke. Er bildete das Heiligtum der in diesem Steine ver- 
ehrten Gottheit. Die Verehrer dieser Gottheit konnten in diesem kleinen Raume 
aber keinen Platz mehr finden. Dazu diente der unmittelbar gegenuberliegende 
Raum H, der fur mehrere Verehrer zugleich Platz bot, wenn er auch nur eine Breite 
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von 0,80—0,90 m aufzuweisen hat. Die Innenseite derBegrenzungsmauer, die ihn von 
Kammer E, Eingang F und Raum G trennt, mifit3,05 m, die der Stirnmauer 2,30 m.

Somit haben wir in dieser Grabanlage alles vereinigt, was dem damaligen Men- 
schen besonders heilig war: Bestattung der Toten, Totenkult und Verehrung der 
Gottheit. Der Totenkult halt aber noch nach der Verwendung des Grabes an. Eine 
0,35—0,45 m breite Mauer, die gegenuber der Nordostecke des Grabes beginnend 
sich nach Osten zieht und allmahlich in den Felsboden verlauft, schutzte 
einen fast rechteckigen, aus groBeren und kleineren Bruchsteinen gefugten 
nur 0,20—0,25 m hohen Aufbau im AusmaBe von 0,80:0,90 m, der nur als ein 
unter freiem Himmel stehender Altar angesprochen werden kann (L). DaB hier 
etwas Besonderes vor sich gegangen sein muB, bezeugen die zahlreichen Funde, 
die an der Sud- und Westseite desselben gemacht werden konnten und allein soviele 
Einzelstucke ergeben wie alle Funde aus der Grabanlage zusammen. Leider sind 
gerade diese Funde stark zerbrochen, da sie in einer ganz dunnen Erdschicht 
auf dem Felsen gelegen hatten und den herabsturzenden Steinen stark ausgesetzt 
waren. Es sind die folgenden:

a) Aus Stein : Vogelnestformige Vase aus Breccia, 4 cm hoch, 4 cm innere Mun- 
dungsweite, 8,2 cm groBte Weite, 3,5 cm Bodendurchmesser (Taf. 6, 4. 22, 6). — 
Desgl. aus dunkelgrunem Steatit mit drei kreisrunden Eintiefungen an der Ober- 
seite. 3 cm hoch, 2,6 cm innere Mundungsweite, 6 cm groBte Weite, 2,8 cm Boden
durchmesser (Taf. 24, 2). — Desgl. aus dunkelgrunem Steatit mit einer Verzierung 
von neun gestrichelten Halbkreisringen an der Oberseite, die auf einer um die 
groBte Weite laufenden seichten Rille aufsitzen. Boden erganzt. 3,6 cm hoch, 3,6 cm 
innere Mundungsweite, 7,2 cm groBte Weite, 3,5 cm Bodendurchmesser (Taf. 6, 2. 
23, 5)· — Desgl. aus dunkelgrunem kornigen Stein. Leicht bestoBen. 3,5 cm hoch, 
3,5 cm innere Mundungsweite, 7,7 cm groBte Weite, 3,5 cm Bodendurchmesser 
(Taf. 25, 2). — Desgl. aus hellgrunem gefleckten Steatit. Erganzt. 3,5 cm hoch, 
5,8 cm innere Mundungsweite, 8,2 cm groBte Weite, 3,5 cm Bodendurchmesser 
(Taf. 25, 4). — Desgl. aus weiBem dunkel geaderten Stein. Leicht bestoBen und er
ganzt. 4 cm hoch, 4 cm innere Mundungsweite, 6,5 cm groBte Weite, 2,5 cm Boden
durchmesser (Taf. 5, 4. 25, 6). — Desgl. aus dunkelgrunem, mit feinen weiBglanzen- 
den Kristallen durchsetzten Stein. Zusammengesetzt. 4,2 cm hoch, 4 cm innere 
Mundungsweite, 8,6 cm groBte Weite, 3,2 cm Bodendurchmesser (Taf. 24, 5). —· 
Desgl. aus hellem Stein mit gut abgesetztem flach abgeschnittenen niedrigen Steil- 
rand. Leicht erganzt. 3 cm hoch, 3,3 cm innere Mundungsweite, 6 cm groBte Weite, 
ca. 2,5 cm Bodendurchmesser (Taf. 24, 1). — Desgl. aus hellem dunkel geaderten 
Stein. Stark erganzt. 3 cm hoch, 4,5 cm innere Mundungsweite, ca. 3,3 cm Boden
durchmesser (Taf. 25, 5). — Desgl. aus Breccia mit nach innen vorspringendem 
Falz. Stark erganzt. 3,7 cm hoch, 3,2 cm innere Mundungsweite, 7 cm groBte Weite, 
ca. 3 cm Bodendurchmesser (Taf. 21, 2). — Gedrungene doppelkonische vogel
nestformige Vase aus hellem dunkel geaderten Stein mit gut abgesetztem Boden 
und niedrigem, schrag auswarts gestellten Rand. Leicht erganzt. 3 cm hoch, 3 cm 
innere Mundungsweite, 6 cm groBte Weite, 3,6 cm Bodendurchmesser (Taf. 24, 3). — 
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Becher aus Breccia mit hoher geschweifter Wandung und glatt abgeschnittenem 
Rand. Erganzt. 5,5 cm hoch, 4,5 cm innere Mundungsweite, 5,7 cm groBte Weite, 
4 cm Bodendurchmesser (Taf. 5,1. 21, 3). — Desgl. aus hellem graugrunen ge- 
fleckten Stein mit leicht geschweifter Wandung und glatt abgeschnittenem Rand. 
Erganzt. 5,6 cm hoch, 5,5 cm innere Mundungsweite, 6,5 cm groBte Weite, ca. 5 cm 
Bodendurchmesser (Taf. 23, 2). — Niedriger Becher aus hellem graugrunen Steatit 
mit schrager Wandung und glatt abgeschnittenem Rand. Erganzt. 3,5 cm hoch, 
5,3 cm innere Mundungsweite, 6,3 cm groBte Weite, 5 cm Bodendurchmesser 
(Taf. 23, 3). — Schragwandiger Becher mit flach abgeschnittenem Rand aus dunkel- 
grunem, mit feinen weiBglanzenden Kristallen durchsetztem Stein. Ergapzt. 4,5 cm 
hoch, 4,7 cm innere Mundungsweite, 5,4 cm groBte Weite, 4,2 cm Bodendurch
messer (Taf. 23, 1). — Schale aus Breccia mit glatt abgeschnittenem Rand. Leicht 
erganzt. 4 cm hoch, 6,5 cm innere Mundungsweite, 7,3 cm groBte Weite, 3 cm 
Bodendurchmesser (Taf. 6, 3. 22, 5).

b) Aus Ton : Dunnwandige Henkeltasse aus feingeschlammtem rotlichgelben Ton 
mit rotbraunem Grund. Stark gewolbter gedrungener Korper; konische, von drei 
Rillen umzogene Schulter; gut abgesetzter, schrag auswarts gestellter Rand; 
kleiner Bandhenkel. Erganzt. 4,5 cm hoch, 5,5 cm Mundungsweite, 7,3 cm groBte 
Weite, ca. 3 cm Bodendurchmesser (Taf. 19, 4). — Henkelkrug aus braunem Ton 
mit rotbraunem Grund. Flach abgeschnittener Boden; bauchiger Korper; Stab- 
henkel verbindet Schulter und Rand; Rand durch seichte Schulterkehle abgesetzt; 
schnabelformiger AusguB. Erganzt. 10 cm hoch, 8,5 cm Mundungsweite, 10,7 cm 
groBte Weite, 5,5 cm Bodendurchmesser (Taf. 21, 7). — Teekanne aus groberem rot- 
braunen Ton mit rotbraunem Grund. Kugelig gebauchter gedrungener Korper mit 
gut abgesetztem niedrigen Steilrand, flachem Boden, kurzem rohrenformigen Hals 
und schnabelformigem AusguB. Leicht erganzt. 7,6 cm hoch, 4,8 cm innere Mun
dungsweite, 10,8 cm groBte Weite, 6,2 cm Bodendurchmesser (Taf. 20, 2). — Desgl. 
aus hellbraunem Ton mit Spuren eines rotbraunen Grundes. Flach abgeschnittener 
Boden; stark gebauchter gedrungener Korper; gut abgesetzter, 1 cm hoher Steil
rand; kurzer rohrenformiger Hals mit schnabelformigem AusguB; kleiner Stab- 
henkel auf der Schulter. Erganzt. 8,8 cm hoch, 8 cm Mundungsweite, 14 cm groBte 
Weite, 7,6 cm Bodendurchmesser (Taf. 21, 4). — Bruchstucke ahnlicher GefaBe, zum 
Teil mit braunlich-schwarzem Grund. — Flache Tasse aus schmutziggelbem Ton mit 
braunem Grund. Flach abgeschnittener Boden; schrag ausladender Unterteil; leicht 
eingeschnurter, steiler Oberteil mit auswarts gebogenem, flach abgeschnittenen 
Rand; senkrechter Bandhenkel verbindet groBte Weite mit Rand. Erganzt. 6,5 cm 
hoch, 12,8 cm Mundungsweite, 7 cm Bodendurchmesser (Taf. 20, 6). — Desgl. aus 
rotbraunem Ton mit Spuren eines braunlichschwarzen Grundes. Flacher Boden; 
pokalformig ausladende Wandung, etwas eingezogener, glatt abgeschnittener Rand; 
weitlichter Stabhenkel. Erganzt. 6,5 cm hoch, 14,8 cm Mundungsweite, bcm 
Bodendurchmesser (Taf. 21, 6). — Weit ausladende Schussel mit waagerecht umge- 
legtem Rand aus grobem roten Ton mit rotbraunem Grund an Innen- und AuBen- 
seite. 6 cm hoch, 17,4 cm innere Mundungsweite. 19,2 cm Rand, 5 cm Bodendurch- 
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messer (Taf. 22, 4). — Desgl. ahnliche Form aus schmutziggelbem feinen Ton mit 
Spuren eines dunkelbraunen Grundes. Erganzt. Ca. 5 cm hoch, 15,5 cm innere Mun- 
dungsweite, 18,2 cm mit Rand, 8 cm Bodendurchmesser. — Desgl. ahnliche Form 
aus feinem hellbraunen Ton mit Spuren eines rotbraunen Grundes. Erganzt. ca. 
6,2 cm hoch, 19,2 cm innere Mundungsweite, 22 cm mit Rand, 6,5 cm Bodendurch
messer. — Desgl. ahnliche Form aus rdtlichgelbem Ton mit Spuren eines rot
braunen Grundes. Erganzt. ca. 4 cm hoch, 19,2 cm Mundungsweite, 6,7 cm Boden
durchmesser. — Zahlreiche Bruchstucke weiterer Schusseln ahnlicher Form mit 
rotbraunem oder schwarzbraunem Grund, teils mit Musterung durch farbige und 
tongrundige, waagerechte Streifen an der Innenseite, teils mit einem farbigen schma- 
leren Streifen unterhalb des Randes an der AuBenseite. — VerhaltnismaBig dunn- 
wandige Vase aus feingeschlammtem braunen Ton mit blaulichem Grund. Schlan- 
ker, gleichmaBig gebauchter Korper mit vier gegenstandig angeordneten vertikalen 
und ebensovielen horizontalen Henkeln dazwischen an der Schulter; nach auBen ab- 
gerollter Rand. Erganzt. 20 cm hoch, 8,5 cm Mundungsweite, 12 cm groBte Weite, 
FuB erganzt (Taf. 22, 2). — Schulter- und Randbruchstuck einer dickwandigeren 
Vase aus feingeschlammtem Ton mit blaulichem Grund. — Schnabelkanne aus hell- 
braunem Ton mit blaulichem Grund. Stark gebauchter Korper mit neun senk- 
rechten bogenformigen gekerbten kantigen Tonleisten; gut abgesetzter weiter 
Hals mit geschwungenem Rand und schnabelartigem AusguB; Stabhenkel ver- 
bindet Schulter und Hals. Erganzt. 18 cm hoch, 6 cm Mundungsweite, 7 cm Boden
durchmesser (Taf. 22, 1). — Bruchstucke von weiteren drei GefaBen ahnlicher Form 
und Verzierung, teils mit blaulichem, teils mit rotbraunem Grund. — Bruchstucke 
ahnlicher unverzierter Kannen. — Dunnwandige Henkeltasse aus feingeschlammtem 
rotbraunen Ton mit braunem Grund. Etwas nach innen gedruckter Boden; niedrige, 
leicht geschweifte Wandung; senkrechter Bandhenkel. Erganzt. 4,5 cm hoch, 8,2 cm 
Mundungsweite, 7,5 cm Bodendurchmesser (Taf. 19, 3). — Zahlreiche Boden- und 
Randbruchstucke ahnlicher Becher aus feingeschlammtem hellbraunen Ton mit rot
braunem Grund. — Weitere zahlreiche Bruchstucke dunnwandiger Henkeltassen 
ahnlich Xanthudides a. 0. Taf. 51, 6907 usw. aus feingeschlammtem hartgebrannten 
gelben bis roten Ton, teils mit rotbraunem, teils mit blaulichem Grund. — Desgl. 
ahnlich Xanthudides a. 0. Taf. 36, 5120. 5102 und 46, 5717. — Bruchstucke 
dunnwandiger bauchiger Henkelschalen mit gut abgesetztem Steilrand aus fein
geschlammtem gelben bis rotlichen Ton, ahnlich Xanthudides a. 0. Taf. 33, 5001. 
— Zahlreiche Bruchstucke von henkellosen Bechern aus feingeschlammtem hell
braunen bis roten Ton. — Bruchstucke von GefaBen ahnlich Xanthudides a. O. 
Taf. 35, 5123. — Bruchstucke von groBeren grobtonigen GefaBen, teilweise mit 
gekerbter Tonleiste oberhalb des Bodens oder unterhalb des Randes.

Die Datierung der Grabanlage ist durch die Funde bestimmt. Die Erbauung 
fallt an den Anfang von MM I. Die zahlreichen dunnwandigen MM II-Becher zeugen 
fur eine Verwendung bis MM II.

August Schorgendorfer



DIE MINOISGHE SIEDLUNG VON APESOKARI
Vorlaufiger Grabungsbericht

(Tafel 26—27, 1)

Vor ungefahr dreiBig Jahren stand St. Xanthudides auf der oben S. 13 erwahnten 
Kuppe des Hugels Wigla (Taf. 26), ohne die Reste jener bedeutenden Siedlung zu fin- 
den, die er hier mit Recht vermutete, aber durch die Regengusse der seitdem verflos- 
senen Jahrtausende vollkommen verschwunden wahnte. So erzahlen die Bewohner. 
Vereinzelte an dieser Stelle gefundene Ton- und SteingefaBe, die in das Museum von 
Iraklion gekommen sind, zeugten jedoch von dem Vorhandensein einer groBeren 
Anlage der minoischen Zeit. Bei naherer Untersuchung des Gelandes, auf 
dem die Einheimischen selbst ein Grab vermutet hatten, fanden sich an der Ober- 
flache Bruchstucke groBer Pithoi, groberen Gebrauchsgeschirrs und dunnwandiger 
Schalen. Was aber das Wichtigste ist: an der Lagerung der an der Oberflache noch 
sichtbaren Steine lieBen sich die Mauerzuge der vollstandig verschutteten und 
uberwachsenen Hauser erkennen, mit deren Freilegung anschlieBend an das 
zugehorige Rundgrab am 15. September 1942 begonnen werden konnte. Bis zum 
Einbruch der Regenzeit konnte der groBte Teil der Sudseite, an der mit der Grabung 
begonnen wurde, aufgedeckt werden. Durch verschiedene Umstande war es dem 
Verfasser leider nicht mehr moglich, die zahlreiche Keramik zu bearbeiten.

In der bisher uns vorliegenden Anlage (Plan Taf. 27, 1) konnen wir deutlich 
zwei Raumkomplexe scheiden, die zwar zu einer und derselben Hausanlage gehoren, 
aber gelandebedingt leicht voneinander abweichend orientiert sind; Raumkomplex A 
mit den Raumen a, b, c, d und B mit den Magazinraumen I, II, III mit nicht mehr 
vollstandig freigelegter Fortsetzung nach Norden und der nach Westen zu 
uber die Magazine hinausreichenden, an Komplex A stoBenden sudlichen Ab- 
schluBmauer. Die AuBenmauern, die eine ungewohnliche Dicke von 1,00 bis 1,25 m 
aufweisen und im allgemeinen um 10 bis 45 cm starker sind als die Innenmauern, 
sind aus roh behauenen Bruchsteinen lokaler Herkunft (der Steinbruch liegt in 
unmittelbarer Nahe ostwarts der Siedlung und ist als solcher noch heute zu 
erkennen) erbaut, und zwar in der Weise, dab eine Schicht aus groBeren Steinen 
mit einer Schicht aus kleineren, mehr plattenformigen Steinen abwechselt, sodaB 
man an die Laufer- und Binderschichten spaterer Bauten erinnert wird. Besonders 
deutlich laBt sich diese Erscheinung an der sudlichen und westlichen AuBenmauer 
des Raumkomplexes A beobachten. Ob das nur Zufall oder Regel ist, muB 
bis zur volligen Aufdeckung der Siedlung dahingestellt bleiben. Tatsache 
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ist, daB sich diese Bauweise auch an anderen Stellen des Raumkomplexes 
B feststellen laBt, wenn auch der an den Raumkomplex A stoBende Teil 
der sudlichen AbschluBmauer in einer Lange von 2 bis 3 m ganz nachlassig und teil- 
weise ohne den auch hier ublichen bindenden Lehm aus groberen, roher behauenen 
Steinblocken erbaut ist. An eine spatere Zutat kann nicht gedacht werden, da 
nirgends eine Trennungslinie erscheint. Viel eher kann man an eine Ausbesserung 
des schadhaft gewordenen Teiles denken, wenn nicht schon von Anfang an die 
unmittelbar dahinterliegende Mauer, die den sudlichen AbschluB des Raumes d 
bildet, eine sorglosere Bauweise dieses Mauerteiles, der keinen Innenraum zu 
schutzen hatte, zur Folge hatte.

Die sudliche AuBenmauer des Raumkomplexes A ist 1,00 bis 1,10 m dick, hat eine 
Lange von 5,35 m und erreicht eine Hohe von 0,35 bis 0,45 m an der West- und 
1,55 m an der Ostecke. Die Westmauer ist 5,50 -j- 3,25 m lang. Der nach einer kleinen 
Mauerecke beginnende, 3,25 m lange Teil weicht von der ursprunglichen Richtung 
etwas nach Osten ab. Diese Mauer ist bis zu 1,80 m hoch und hat eine Dicke von 
1,00 bis 1,25 m aufzuweisen. Die AuBenkante der nordlichen AbschluBmauer ist 
aus Grunden des Schutzes vor der Regenzeit noch nirgends freigelegt. Den 
ostlichen AbschluB bildet im Sudosten ein 0,55 m weit nach Norden vorspringender 
und 1,00 m breiter Mauerteil, ein Stuck der sudlichen AbschluBmauer des Raum
komplexes B und die Trennungsmauer zwischen Raum d und Magazin I.

Eine 0,85 m starke, in Nord-Sud-Richtung verlaufende Mauer trennt die Raume 
a und b von c und d. Sie hatte den Zweck, den gegen c und d hin stark 
ansteigenden Felsen zu verkleiden und den Raumen a und b gegen Osten hin 
einen AbschluB zu geben. Die gleiche Bestimmung hat das vorgebaute 0,65 m 
starke Mauerstuck in Raum b, der von Raum a durch einen 0,80 bis 1,00 m 
langen und 0,90 m breiten Mauervorsprung getrennt ist und von Raum a her, der 
dem nach Siiden abfallenden Felsen entsprechend ein tieferes Niveau hat und fast 
rechteckig ist (1,90 :2,50 bis 2,60 m), uber zwei Stufen zuganglich ist. In ihm fand 
sich ein rhombusformiges SteingefaB mit einer ellipsoiden Aushohlung, das der 
Kasebereitung gedient haben mag. Er ist von unregelmaBiger Form und miBt in 
seiner Lange 3,85 m. Einen regelrechten festgestampften Estrich besitzen beide 
Raume ebensowenig wie der hoher liegende Raum d, der fast bis zur Halfte 
mit dem naturlichen Felsen ausgefullt ist. Raum c mag als Eingang zu den 
Raumen a und b, in die man vermittels einer Holzleiter gelangte, von oben her 
gedient haben.

Nach Osten zu schlieBt sich der in seiner Orientierung etwas nach Norden 
abweichende Raumkomplex B an, der die Magazinraume umfaBt. In der 
1,45 m zuruckspringenden windgeschutzten Ecke zwischen Raumkomplex A und 
der 9,60 m langen und durchweg 1,00 m dicken sudlichen AbschluBmauer befand 
sich eine unter freiem Himmel angelegte Herdstelle ohne jeglichen Aufbau, kennt- 
lich nur durch eine etwa 10 cm dicke Holzaschenschicht und zahlreiche an der 
Unterseite geschwarzte KochgefaBe mit DreifuB, die an dieser Stelle gefunden 
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wurden. Parallelen dazu bieten die heutigen Herdstellen in vielen Teilen 
Kretas, die aus einigen rohen Steinen an einer windgeschutzten Stelle 
auBerhalb des Hauses errichtet sind, wahrend des ganzen Jahres in Verwendung 
stehen und der Zubereitung der Mahlzeiten dienen. Durch eine 0,85 m starke Mauer 
von Raum b getrennt liegt Magazin I, 3,40 m lang und 1,45 bis 1,50 m breit mit 
nach Norden zu ansteigendem Estrich und einem 0,85 m breiten Durchgang zu 
Magazin II, das durch zwei 1,00 bis 1,10m starke und 1,55 bis 1,60m lange Mauervor- 
sprunge von Magazin I geschieden ist. Magazin I enthielt neben Bruchstucken anderer 
GefaBe einen groBen Pithos mit zugehbrigem Deckel, zwei Reihen von je vier gegen- 
standig angeordneten Henkeln undgekerbten Tonleisten als Verzierung. Zwei solcher 
Pithoi standen in Magazin II, das eine Lange von ca. 3,50 m und eine Breite von 1,10 m 
besitzt. Der auch hier nach Norden ansteigende Boden fuhrt schlieBlich in den 
mit Steinplatten belegten Durchgang zu dem nur 0,65 m breiten, gleichfalls mit 
Steinplatten ausgelegten kleinen Magazin III, das zahlreiche feinere GefaBe ent
hielt. Ihm gegenuber setzt sich der 1,10 m breite Gang nach Norden fort und 
verbindet mit den vorhergehenden weitere, im Westen des Ganges bereits ange- 
schnittene Magazine. Den Boden bildet hier der gewachsene Fels.

Diese beiden aus Stein erbauten Raumkomplexe, die sich als reine, voll- 
kommen im Dunkeln liegende Kellerraume zu erkennen geben, bildeten 
zugleich mit ihren ubermaBig dicken Mauern den Unterbau fur ein Ober- 
geschoB, das uber die im Osten angebaute Steintreppe mit funf Stufen zuganglich 
und aus luftgetrockneten Lehmziegeln erbaut war, die leicht aus der festen rotlich- 
gelben Lehmschicht, die uber der Siedlung liegt, erschlossen werden konnen. Wand- 
verputz lieB sich nirgends feststellen.

Die Siedlung muB wie die Palaste einem Erdbeben in MM II zum Opfer 
gefallen sein, da Brandspuren fehlen. Die Erbauung fallt, soviel aus der Keramik 
vorlaufig zu ersehen ist, in den Anfang von MM I. Die Siedlung, soweit sie 
bis heute freigelegt ist, ist also gleichzeitig mit dem oben beschriebenen 
Rundgrab.

Nach der Katastrophe wurde aber dieser Ort nicht sofort verlassen. Der Platz 
wurde eingeebnet, die Kellerraume mit dem kleineren Schutt und der zerbrochenen 
Keramik wurden ausgefullt, und es wurde der Versuch gemacht, auf den Trum- 
mern, die zugleich ein starkes Fundament bildeten, die Siedlung wieder aufzubauen, 
wozu die groBeren Steine aus der vorhergegangenen Siedlung als Baumaterial, das 
sofort zur Hand war, Verwendung fanden. Einige bedeutende Reste wie die 1,10 
bis 1,65 m starke Trennungsmauer zwischen den Raumen a und β sind 
zum groBten Teile erhalten geblieben, weniger gut die Reste der west- 
lichen AuBenmauer von Raum a und die ostlichen von Raum β, die nur 
an der Innenseite festgestellt werden konnten. Die sudlichen AbschluBmauern 
fehlen uberhaupt. Die nordlichen AbschluBmauern waren durchweg auf de- 
nen der zerstorten Siedlung gebaut. Wahrend Raum a vollkommen mit 
einem aus Steinplatten gebildeten Estrich versehen war, hatte Raum β nichts da- 
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von, ja nicht einmal mehr einen festgestampften Boden aufzuweisen. DieBauweise 
war fluchtig und roh. Es ist daher anzunehmen, dad unmittelbar nach der Zer- 
storung in MM II der Versuch gemacht wurde, die Siedlung an derselben Stelle 
wieder aufzubauen. Das beweist auch die Keramik, die zwar sparlich, aber aus- 
schlieBlich MM II ist. DaB diese Siedlung keinen Bestand hatte, liegt vielleicht 
daran, daB die Bewohner gezwungen wurden, sie zu verlassen, um als Arbeits- 
krafte beim Neubau der Palaste verwendet zu werden.

August Schbrgendorfer



DIE GRABUNG AUF DER CHARAKESHOHE 
BEI MONASTIRAKI (I)

(Tafel 28—43)

I. GESCHICHTE DER ERFORSCHUNG

Das Becken von Asomatos irn Sudteil des heutigen Kreises (Nomos) Rethymnon, 
das Kernstuck des Bezirkes Amari, ist in der neueren Erforschung Kretas 
vernachlassigt worden. Bis zum Erscheinen der griechischen Generalstabskarte 
(1941) und ihres deutschen Nachdrucks (1942) im MaBstab 1 : 50000 war von 
seiner Lage keine genaue geographische Vorstellung zu gewinnen. Noch die wenig 
alteren griechischen Karten, auch das Reliefbild Kretas, boten irrige Angaben 
uber die begrenzenden Hohen, die nur auf Grund fluchtiger Autopsie auf der Skizze 
einer historischen »Karte Kretas in griechischer Zeit«I verbessert werden konnten. 
Von den alteren Reisenden haben Savary, Pashley, Spratt, v. Loher und Bothmer 
das Tal durchzogenL Indes Pashley, der seiner als des »fine valley of Asomatos« 
gedenkt, und Bothmer sprechen von ihm nur wegen seiner Lage an der Route von der 
Mesara nach dem Kloster Arkadia. Auch Spratt erwahnt nur eine Reise auf dieser 
Strecke, von der »nichts von Interesse zu berichten« sei und beschrankt seine Be- 
schreibung auf den Nordrand des Beckens, die Hohen von Veni und Thronos. Die 
lebhafte Schilderung v. Lohers schlieBlich gilt den Dorfern am Rand, Meronas 
und Vistaji.

Auch in neuester Zeit blieb das Gebiet fast unbekannt. Pendlebury3 kennt die 
Routen Dimbaki —Thronos — Arkadia, Thronos — Elenes — Jerakari — Atsipades 
und Jerakari — Patsos — Veni. Er hat auBer den von Spratt zuerst erkannten 
antiken und mittelalterlichen Siedlungsstatten von Veni und Thronos auf diesen 
Wegen besucht: am Sudausgang des Talbeckens Visari4 mit spatminoischen (der 
3. Periode) und romischen Funden, am Ostrand auf den Hohen uber einer Senke 
Palaokapsu5 in der Flur von Vistaji mit einem Schatzfund von Goldringen der
1 Antike 14, 1938 Taf. 35, danach hier Taf. 99. 2 Savarys Reise nach Griechenland 172ft. 
Pashley, Travels in Crete I 304. Spratt, Travels and Researches in Crete II 109. v. Loher, Kre- 
tische Gestade, 1877, 273ft. Bothmer, Kfeta in Vergangenheit und Gegenwart 46f. 3 Pend - 
lebury. The Archaeology of Crete 13. 4 a. O. 262. 371. 5 a. O. 175. Die Stelle wies mir 
G. Kyparissis. Sie liegt am ostlichen Abhang der dem Ida-Gebirge vorgelagerten Bergterrasse, 
westlich oberhalb des Weges Vistaji-Furfuras, der das Talbecken vermeidend unmittelbar am Abhang 
der Ida-Randberge selbst hinfuhrt. Eine Siedlung ist nicht festzustellen, etwaige Hausreste konnten 
hier nur von einer 'Exochi' stammen, von einem Hauschen bei den Feldern als Stiitzpunkt der 
Erntearbeiten auf abgelegenen Ackern. So ist die Fundstatte nicht selbstandig zu verzeichnen, son- 
dern in siedlungsgeschichtlicher Betrachtung zu Monastiraki zu stellen. (Dunbabin, BSA. 42, 1927, 
189 Nr. 47 fallt also zusammen mit Nr. 24.)
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dritten mittelminoischen Periode, jetzt im Museum von Rethymnon, das Kloster 
Asomatos mit Resten romischer Anlagen beim Chani vor dem Eingang1, Meronas 
mit Resten der 3. spatminoischen Periode und romischen Funden2, endlich 
Elenes und seine Umgebung, wo sich im Samitos-Gebirge eine Hdhle mit friih- 
minoischen Funden feststellen lieB, wo es fruhminoische Spuren auf den dies 
kleine gesonderte Talbecken im Norden begrenzenden Hohen gibt und wo beim 
StraBenbau 1930 minoische Larnakes-Graber unterhalb einer von Felsbrocken 
ubersaten Siedlungsstatte, Porokamino Kefali oder Korfi tu Kukojanni, sich ergeben 
battens. In Pendleburys Fundlisten4 erscheinen auf Grund eigener Beobachtungen 
vom Jahre 1935 nun auch mittelminoische Reste ohne nahere Bestimmbarkeit bei 
Charakes ostlich des Dorfes Monastiraki, spatminoische bei Aja Kyriaki, die vom 
Dorflehrer von Monastiraki zum Teil ausgegraben seien, ein Gewolbebau nordlich 
von Monastiraki und eine romische Mauer im Dorf selbst5.

Diese Beobachtungen, von denen sich die letztere nicht hat bestatigen lassen, 
verschwinden unter der groBen Zahl von Fundplatzen in Pendleburys Listen und 
wurden zunachst nicht mehr Aufmerksamkeit auf sich gelenkt haben als alle anderen, 
die nur zu genauerer Bestimmung auf Grund des neuen Kartenmaterials zu beriick- 
sichtigen sind bei den Vorarbeiten fur eine siedlungsgeschichtliche Karte der 
Insel6. Angaben uber die Bedeutung dieses Platzes, wie sie fur Mittelkreta in 
Pendleburys Reisebericht? von 1934 vorliegen, sind bisher nicht veroffentlicht oder 
bekanntgegeben worden.

Der AnstoB, diesen Platz naher zu untersuchen, war nicht durch die Nennung 
in Pendleburys Fundlisten gegeben, auch nicht durch die Erzahlungen alter Dorf- 
bewohner, die von einer groBen alten Stadt auf der Hohe Charakes wuBten, die 
in der naturlichen Senke Limni zwischen ihr und dem Dorf ihr »Stadion« gehabt 
hatte, das einst der eifrige Leiter des Museums von Rethymnon, Petrulakis, habe 
untersuchen wollen8. Entscheidend war vielmehr die Erkenntnis der landwirt-

1 a. 0. 369. 2 a. O. 262. 370, dazu unten S. 148. 3 a. 0. 55. Marinatos, ΑΑ. 1932, 177.
1933, 295. Zu dieser Siedlung gehoren auch die gesondert genannten Fundstatten fruhminoischer Zeit
bei Mesonisi (Pendlebury 76); im selben Talgebiet liegen die spatminoischen von Aj. Onuphrios und
Jerakari (a. O. 261) sowie die romischen von Mosches, Psares usw. (a. O. 369!.). 4 Danach
Schachermeyr, Rasse und Kultur Kretas 61. (Nur dieselben Fundplatze zahlt auch Dunbabin,
BSA. 42, 1947, r86 if. auf. Hinzu kommen die Funde aus der 3. spatminoischen Periode in Sybrita 
u. S. 142 und bei Jenna: N. Platon, Κρητικά Χρονικά 1, 1947, 638 nach P. Demargne, REG. 61,
1948, 17.) 5 Pendlebury 291. 293. 370. Ebenso Dunbabin 188 unter Nr. 26—29. 6 Diese Vor
arbeiten gingen den Arbeiten des Berichterstatters auf Kreta voraus und standen im Zusammenhang 
mit der ihm ubertragenen archaologischen Auswertung der Luftbildplanskizze Kretas. Sie waren 
notwendig, da Pendleburys Angaben in dem genannten Buch zu summarisch und durch die Aufteilung 
nach Epochen, wie schon von Matz, Gnomon 16, 1940, 2 bemerkt, unubersichtlich sind. Das- 
selbe gilt von Dunbabins Nachtragen 188f. Nr. 33—38. 43—45. 190ff. 7 BSA. 33, 1932/3, Sofi.
8 Petrulakis’ andere Arbeiten fallen in die Jahre um 1914, vgl. Έφημ. 1914, 222fi. 1915, 43a. Uber 
seine Ansatze in Monastiraki wie in Thronos (Inschriftenfunde: Έφημ. 1914, 228) ist mir kein Bericht 
bekannt geworden. Unterdessen erschien Dunbabins Aufsatz ,,Antiquities of Amari” BSA. 42, 1947, 
184 ff. mit landeskundlicher Schilderung und zwei Skizzen, der auf den Vorbericht uber unsere Grabung 
ΑΑ. 1943, 332f. und einen Bericht von Jantzen in ,,Veste Kreta” vom 18. 2. 1943 Bezug nimmt.
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schaftlichen Bedeutung dieses Gebietes und ihrer Bewahrung in den geschichtlich 
bekannten Jahrtausenden der kretischen Vergangenheit.

Ein uberaus fruchtbarer, im Talgrund fast ebener Landstrich (Karte Taf. 28) 
wird vom Oberlauf des Platypotamos1 bewassert, dem von allen Seiten, meist ganz 
niedrig am Talrand entspringend, starke Quellen Wasser zufuhren, sodaB sein Bett 
selbst in heiBen Sommermonaten nie ganz austrocknet. In der Nahe der Wasser- 
laufe breiten sich vielfaltige Gartenanlagen, grune Wiesen und Weiden aus. Uber dem 
stellenweise jetzt bis 3m tief eingegrabenen FluBbett aber erstreckt sich die weite 
Flache des Ackerlandes unter jahrhundertealten Oliven. Das gunstige Klima 
mit kuhlen abendlichen und nachtlichen Winden vom Ida- Gebirge her schenkt dem 
Tal (Taf. 3if.) nicht nur eine fast deutsche Anmut, der das Gebirge einen heroischen 
Zug hinzufugt, sondern auch die reiche Fruchtbarkeit. Weit hinauf an den Hangen, 
die zwischen den Dorfern Jenna und Furfuras in der Nordsuderstreckung das Tal- 
becken begrenzen, steigt zwischen Mandelbaumen das Ackerbaugebiet an zum 
nordlichen Steilrand bei Thronos, zu den Kalkhohen am FuB des Samitos im Westen 
und den Eichenhainen der Ida-Vorhohen unterhalb des Dorfes Vistaji im Osten. 
In leichter Neigung dffnet sich von Westen her das ebenso fruchtbare Seitental von 
Amari mit noch dichteren Olivenhainen. Die ansehnlichen Dorfer Vistaji, Opsijas, 
Monastiraki, Lampriotis und Visari teilen sich heute in die Talflur mit der land- 
wirtschaftlichen Versuchsanstalt Asomatos.

Wie der heutige Ertrag, so erweist die geschichtliche Bedeutung den Wert dieser 
Landschaft als Siedlungsflache, die erdgeschichtlich als mittelmiozanes Neogen zu 
bezeichnen ist*. Das Versuchsgut ist Rechtsnachfolger des 1930 sakularisierten 
Klosters der Hl. Asomatoi, der Erzengel (Taf. 31, 1), und dieses in den letzten 
Jahrzehnten der venezianischen Herrschafti auf Kreta wie so viele andere Kloster 
als Zeuge der wechselseitigen Durchdringung venezianischer und byzantini- 
scher Kultur4 gegrundet, dankt seinen Reichtum den Schenkungen der Turken- 
zeit. Damals traten die umliegenden Dorfer Teile ihrer Feldfiur dem Kloster ab, 
um sie so der Willkur begehrlicher turkischer Agas und Janitscharen zu entziehens. 
Aus Furcht vor den Tiirken haben sich die christlichen Einwohner auf die Hohen 
steil uber dem Tal zuruckgezogen, von wo aus sie gleichsam wie aus einem Versteck, 
vom Tal kaum sichtbar, ihre Acker am Hang und im Becken beobachteten und be- 
stellen konnten. Die vorangegangene venezianische Zeit6 hatte die Ansiedlung nahe

1 Zum antiken Namen s. u. S. 135 A. 4. * Rhallis, Praktika Akad. Athen 15, 1940, 4436.
3 Gerola, Monumenti veneti nell’isola di Creta III 178. 4 Zu ihr Kirsten, Antike 14, 1938, 33 5ft.
5 Zum Islam ubergetreten waren (vgl. die Karte in Fabricius’ Kreta-Aufsatz, Geograpb. Zeitschr. 3,
1897) nur die Bewohner des Nordrandes im Quellgebiet des Platypotamos (Spratt II 109). Weiter 
nach Siiden ist der turkische EinfluB von Rethymnon aus uberhaupt nicht vorgedrungen. Erst im
Jahre 1912 ist Jenna von den Tiirken, d. h. islamisierten Kretern, geriiumt worden. Mit ihnen ging
die Kenntnis von den Fundstatten der bei Jenna entdeckten antiken Graber verloren (Inscriptiones 
Creticae II 289). Jenna und Thronos, sofern dies wirklich turkisch war, wurden alsbald wieder be- 
siedelt, das offenbar erst nach Pashleys Besuch (Spratt II 109) turkisch gewordene Klisidi nach 
meinen Beobachtungen erst zwischen 1935 und 1942. 6 Von dieser Zeit zeugt eine einzelne vene
zianische Miinze im Grabungsgelande von Monastiraki.
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der Fruchtlandflache selbst erlaubt. Damals hatte Amari, heute Nefs Amari, seinen 
Vorrang als Hauptort der Eparchia1 erlangt, an deren Spitze alte vornehmeFamilien 
meist griechisch-byzantinischer Herkunft sich abwechselten, die Kallerghi, Barucha, 
Chortatzes, deren Nachkommen noch heute im selben Bezirk wohnen. In den Dor- 
fern am Talrand finden sich noch mehrfach Hauser aus venezianischer Zeit sowie 
Wappen und Inschriften jener Geschlechter des Bauernadels2. Gerade gegenuber der 
Grabungsstatte von Monastiraki, auf der ostlichen Talseite, liegen auf der Flur 
Pyrgos oder Aetos die Reste eines Gutshofes mit einer romantischen Turmruine 
(u. S. 152. Taf. 114, 2) aus dieser Zeit (Taf. 29). Aber auch aus der Fruhzeit der 
Venezianerherrschaft haben sich noch ansehnliche Zeugen fur die Bedeutung der 
Kleinlandschaft erhalten: die Mauern von zwei Burgen, die mit den in der Uber- 
lieferung erscheinenden zwei Castella Apano Civrita und Cato Civrita gleichgesetzt 
werden mussen, die eine auf der Tafelflache der alles uberragenden Steilhohe von 
Veni, die andere auf dem Felsgipfel Kastellos uber dem Dorf Kalojeri (ursprung- 
lich wohl Kallerghi), beide nach Uberlieferung und Baubefund in der ersten Zeit 
der venezianischen Eroberung und Auseinandersetzung mit den genuesischen Ri- 
valen errichtet3.

Freilich erst geduldigem Nachgehen aller Besiedlungsspuren hat sich diese Ge- 
schichte des Talbeckens in Mittelalter und Neuzeit erschlossen. Die historischen 
Quellen schweigen von ihm. Auch in dieser Zeit war das Tal in der Mitte zwischen 
Nord- und Sudkuste, unmittelbar unter ihrer Wasserscheide, zwischen Apostoli 
und Jenna, weit abgelegen vom Gang der groBen Geschichte selbst im Raum der 
Insel Kreta. Nur der steile PaB von Prasses, in der Turkenzeit oft umkampft, noch 
von einem Kastell des 19. Jahrhunderts beherrscht, und die unwegsame Steil- 
schlucht des Flusses fuhren aus dem nordlich vom Veni-Berg anschlieBenden Tal- 
becken der Nordkuste zu. Nach Suden aber sperrt das Hugelland bei Furfuras und 
Aj. Joannis das Tal ab. Nur in einer Schlucht durchbricht der Platypotamos die 
Sperre und erreicht die Mundungsebene nahe Aja Galini. Einzig am Ostrand des 
Hugellandes fuhrt hier ein Weg sudwarts, doch nicht zur Kuste, sondern ins Tal 
von Kamares und von da zur Ebene der Mesara bei Dimbaki. Abseits alien Verkehrs 
gelegen, mochte das Gebiet von Asomatos so alte Sitten und wohl auch lange Jahr- 
hunderte die alte Bevolkerung bewahren. In der Geschichte aber war das 
Tal vergessen. Damit fiel zugleich aus dem siedlungsgeschichtlichen Bild der Insel 
fur die Wissenschaft eine der fruchtbarsten Kleinlandschaften aus.

Im Altertum gehorte das Becken von Asomatos zu einer der ansehnlichsten 
Stadte der Griechen auf Kreta, zu Sybrita. GewiB, auch diese Stadt tritt in Kretas 
Geschichte wenig hervort, und zunachst nur das fruhe Erscheinen von hier ge- 

1 Ein judex delamari 1386 bei Noiret, Documents inidits de la domination venetienne 236, ein Haus 
des Richters Lamari a. 0. 11. Seine Amtszeit heifit griechisch επαρχία in der Inschrift bei Gerola 
a. O. IV 497 nr. 10. Vgl. auch Xanthudides, ”Επετηρ!$ βυζαντινών σπονδών 3, 1926, 5iff.
2 Die Zeugnisse bei Gerola a. O. III 286!. IV 25ifi. 4956. II Taf. 4. 13, 2. 14, 2. Abb. 333f. 351· 4°°
3 s. u. S. 150. 4 RE. IV A 1012. Inscriptiones Creticae II 289.
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pragten Munzen gleichzeitig mit denen1 von Gortyn, Phaistos und Knossos sowie den 
Aeginetica von Kydonia verriet ihre Bedeutung». Aber ein erster Besuch der Statte 
im September 1935 gab den Eindruck von der weiten Ausdehnung des Wohn- 
gebiets dieserDorierstadt, deren Geschichte schon damalige Zufallsfunde von hoch- 
archaischer bis in hellenistisch-romische Zeit verfolgen lieBeni. Im Zusammenhang 
der siedlungsgeschichtlichen Erforschung der kretischen Griechenstadte wurde die 
Bedeutung von Sybrita offenkundig. War uberall der Besitz ausreichenden Acker- 
baulandes Merkmal der Siedlung und Bedingung ihrer wirtschaftlichen und poli- 
tischen Autarkie, so muBte Sybrita zu den bedeutendsten Stadten der Insel ge- 
horen, das lehrte schon ein Blick von der Hohe Kephala bei Thronos, der Akro- 
polis der alten Stadt, hinab ins Tal von Asomatos.

Damit stellte sich nun nicht nur die Aufgabe, die Geschichte seiner Grundung zu 
erforschen und nach deren Verhaltnis zur Einwanderung der Griechen in myke- 
nischer Zeit zu fragen. Das Kulturphanomen des dorischen Kreta4, die wechsel- 
seitige Durchdringung griechischen Gutes und minoischen Erbes, erheischte 
auch die Aufspurung des minoischen Siedlungsvorgangers der Griechenstadt. Ihre 
landschaftlich begrundete Bedeutung gab die Sicherheit, daB auch die minoische 
Siedlung im Tal von Asomatos nicht eine von vielen, sondern eine Anlage groBerer 
Wichtigkeit sein muBte. Dieser SchluB wurde gestutzt durch die Erwagung, daB 
das Gebiet zugleich dem minoischen Zentrums in der Mesara-Ebene den Weg nach 
Westkreta erschloB6, ja daB die es begrenzenden PaBhbhen bei Apodulu und Prasses 
noch niedriger sind als die in der Neuzeit fast ausschlieBlich benutzte PaBhohe 
zwischen der Ebene von Knossos (uber Tylissos—Gonies—Axos) und der West- 
halfte der Insel, daB mithin fur das gesamte minoische Hauptgebiet der Weg nach 
dem Westen durch das Tal von Asomatos gehen muBte. Er konnte sich zudem noch 
nordlich von Veni gabeln. Der HochpaB von Prasses war zu umgehen durch das 
Tal von Selli zur Hochflache von Onide, von da in der Richtung eines antiken Weges

> Zu ihnen Kirsten, Das dorische Kreta I 25!. = Brit. Mus. Quarterly 1, 1926, 23. Essays presen
ted to Sir Arthur Evans 53!. Inscriptiones Creticae II 290. AnlaB gerade fur Munzpragung 
bot wohl der Transithandel von der Nord- zur Sudkuste durch das Gebiet von Sybrita, dem 
die Stadt dann auch wieder die Blute in hellenistischer Zeit (s. u. S. 146) dankt. 3 s. u. S. 142ft.
4 Kirsten a. O. I 1 S. 183. 5 Das bemerkt auch Pendlebury 148. 239, der indes das Aufkommen 
dieser Route nach den bis dahin allein sicher datierten Funden von Apodulu und Vistaji und unter 
Nichtberucksichtigung derer von Elenes erst in MM III setzte. Es wird bestatigt durch die Unter- 
suchungen in Apodulu (u. S. 137ft.) und die neue Feststellung einer ansehnlichen mittelminoischen 
Siedlung bei Aja Sofia nahe Aj. Joannis, die allerdings Dunbabin 188 Nr. 36. 37 und 189 auch 
nur aus Berichten kennt. 6 Eine Verbreitung auch der spatminoischen Kultur (SM III) von 
der Mesara aus in unser Tal (Pendlebury 239. Dunbabin 189) wird problematisch, sobald man die 
Grundung von Sybrita durch griechische Achaer in Betracht zieht (vgl. die Wiederkehr ahnlicher 
Namensformen im spatmykenischen, dann dorischen Siedlungsgebiet Achaias) und die SM III-Funde 
aus dem Tal von Amari, von Meronas, Visari, Jerakari, die samtlich nicht mehr faBbar sind (Pendle
bury 26if.) sowie die neuen von Sybrita und Jenna (o. S. 28 Anm. 4), der Periode SM III B, der 
Zeit der ersten griechischen Ausbreitung zuschreibt, die Pendlebury grundsatzlich als siedlungs- 
geschichtliche Veranderung nicht berucksichtigt (vgl. u. S. 1350.).
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zur Siedlung von Onide (u. S. 134) und weiter in das Langstal von Armeni sud- 
westlich von Rethymnon.

Siedlungsgeschichtliche Erwagungen, begrundet auf Beobachtungen der Sied- 
lungsfolge durch drei Jahrtausende hindurch und ihrer Bedingtheit durch die Boden- 
beschaffenheit wie die Lagebeziehung, fuhrten so zu dem SchluB, daB die erste 
palastartige Anlage minoischer Zeit westlich des Ida eben im Talbecken von 
Asomatos zu suchen war. Nach der Siedlungstypologie minoischer Grundungen 
konnte die Lage an einer seiner niedrigen Randhohen vermutet werden. Fur die 
Untersuchung des Gelandes urn Monastiraki gab schlieBlich den Ausschlag 
die Beobachtung von fruher nicht bemerkten kyklopischen Terrassenmauern auf 
der Hohe Charakes, die zunachst als nachminoische Siedlungsspuren gelten mochten 
und die dann freilich nicht bestatigte Vermutung nahelegten, daB hier eine Sied- 
lungskontinuitat von mittelminoischer Zeit, der zahlreiche Oberflachenfunde an- 
gehorten, bis in die griechische Epoche nachweisbar sei. Durch die dargelegten histo- 
rischen Beobachtungen wurde der Berichterstatter veranlaBt, gleich nachdem Son- 
den bei Thronos und Jenna die erschlossene Bedeutung der griechischen Stadt Sy- 
brita bestatigt hattens die Untersuchung der minoischen Siedlung bei Monastiraki 
zu beginnen, die bereits am Tage nach den ersten Sondierungen (29. Juli 1942) 
zu der Erkenntnis fuhrte, daB hier der erste minoische Palast westlich des Ida- 
Gebirges gefunden sei. Nach der Abgrenzung eines ersten Grabungsabschnittes 
fur das Jahr 1942 auf Grund der Ratschlage G. Welters und nach vorangehenden 
Arbeiten in Apodulu, die von anderer Seite her die Wurdigung der Statte von 
Monastiraki bestatigten, wurde am 17. August die systematische Freilegung eines 
Teils dieser Anlage durch den Berichterstatter begonnen und nach seiner Zuruck- 
berufung seit dem 14. September von K. Grundmann fortgefuhrtA

Wenn diese Siedlungsstatte im folgenden kurz als »Palast« bezeichnet wird, so ist 
dafur maBgebend die aus ihrer Ausdehnung und dem Vorhandensein einer geschlos- 
senen Folge von Magazinraumen—und zwar schon in einer alteren Phase—gewonnene 
Abhebung gegenuber dem Typus der sogenannten Herrenhauseri und der Villen* 
minoischer Zeit. Entsprechend der Provinzialitat der auBeren Erscheinung dieser 
Anlage ist damit nicht auch ein typologischer Vergleich mit der Einzelgestaltung der 
Palaste von Phaistos oder Knossos gegeben. Wir durfen nicht eine Parallele zum 
Hofleben dieser Zentren der minoischen Kultur in Monastiraki uns vorstellen, 
sondern nur sein bescheidenes Abbild am Sitz eines Gaufursten, eines Vasallen des 
Konigs Minos 5. Andererseits ist nicht zu ubersehen, daB wir dieBauformen dergroBen

■ s. u. S. 142ft. 1 Die Funde wurden z. Τ. ins Museum von Chania gebracht (charakteristische 
GefaBe und Kleinfunde), z. Τ. im Gut Asomatos als Grundstock eines zukunftigen Heimatmuseums 
des Bezirks abgestellt (Pithosscherben). Aufnahmen und MaBangaben fur die Kleinfunde werden 
U. Jantzen und Dipl.-Ing. F. MoBner verdankt, die photographischen Aufnahmen des Grabungsgelandes 
stammen von F. Matz, Dipl.-Ing. MoBner und dem Verfasser. 3 Marinatos, ΑΑ. 1935, 
248. Zu Amnisos RE. Suppl. VII 30. 4 Zu Tylissos RE. VII A 1715ft. zu Niru Chani 
Pendlebury 124. 233. 292. 294. 5 Die antike Uberlieferung uber Minos hat zuletzt Roland, 
RE. XV 1890ft. zusammengestellt, doch ohne scharfe Scheidung (1926!.) der minoischen und der
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Palaste auf der den Funden von Monastiraki gleichzeitigen Entwicklungsstufe in- 
folge spaterer Uberbauung weniger gut kennen. Mancher Einzelzug, der in Monasti
raki fur provinziell und primitiv gelten mag, kann zu jener Zeit allgemeinkretische 
Bauform gewesen sein. Jedenfalls ist der bauliche Rahmen der Anlagen von Mo
nastiraki dem der groBen Palaste von Phaistos und Mallia ahnlich, und darum 
sei es erlaubt, auch diese Grabungsstatte als »minoischen Palast« zu bestimmen. 
Inwieweit von hier aus neue Schlusse auf den gesellschaftlichen Aufbau der mi- 
noischen Herrschaft sich ergeben, muB der Zukunft uberlassen werden.

2. DAS GELANDE

Sudlich des Klostergutes Aj. Asomaton tritt der Lauf des Platypotamos unterhalb 
des Dorfes Monastiraki nahe an eine Hugelkette vor dem Abfall der Kalkhohen 
heran, die dem Samitos-Berg vorgelagert sind, einem Auslaufer des Kedros-Gebirges, 
der durch die Einsattelung des Tals von Jerakari—Elenes und Ano Meros von 
diesem getrennt ist. Die erste1 dieser Hohen (Taf. 29) bildet zugleich die sudliche 
Begrenzung des Seitentals von Amari. Nach dem abrupten Abbruch der Felsklippen 
auf ihrem Gipfel wird sie »Charakes« genannt. Zwischen ihr und dem am Berghang 
aufsteigenden Dorf Monastiraki liegt eine in der Regenzeit versumpfende Senke, 
jetzt Limni genannt. Die Hohe selbst ist weithin gekennzeichnet durch zwei kahle 
Felsknollen, einen niedrigeren an ihrem Nord- und einen hbheren an ihrem Sud- 
ende*. Zwischen ihnen erstreckt sich ein gratartiger Sattel (Taf. 31, 2, im Vorder- 
grund) der sowohl zur Limni wie zum Abfall nach dem FluBtal hin durch kunstliche 
Terrassierung erweitert ist bis auf die Breite der Knollen, deren nordlicher wieder 
durch eine dolinenartige Bildung in zwei Brocken gespalten ist. Mit starker Neigung 
fallt die Hohe nach Osten ins FluBtal ab (Taf. 32, 1). In ihrem oberen Teil halten jetzt 
Feldmauern das Erdreich in Terrassen fest, der untere lauft flacher zum FluBbett hin- 
aus und ist schon zurFruchtlandzone der Ebene zu rechnen. Oberflachenfunde minoi- 
scher Zeit sind dort nicht mehr zu beobachten. Auch das nordlich sich anschlieBende 
flache Gelande bis zur Kapelle der Aja Kyriaki, z. T. mit Wein bebaut, wies keine 
minoischen Baureste auf, auch nicht bei Versuchsgrabungen an angeblichen 
hundstatten, nur dickwandige vielleicht minoische Scherben. Die Umgebung der 
Kapelle selbst lieferte geringe Spuren von unfundamentierten Hauswanden mit 
spatantiker Reliefkeramik. Einzelne minoische Scherben 3 konnen von der Hohe 
abgeschwemmt worden sein. Unterhalb der Hohe liegt wenig uber dem FluBniveau 
spezifisch dorischen Ziige, die die Umgestaltung der vorgriechischen Gestalt bei ihrer Uber- 
nahme durch die neuen Eroberer erkennen laBt, die der Legitimierung ihrer Herrschaft dienen sollte. 
Die Charakteristik des Gesetzgebers Minos oder vielmehr des Stifters der dorischen kretischen Lebens- 
forinen, der Nomoi, muB neu herausgearbeitet werden. ■ Auf dem Kartenausschnitt Taf. 28 ver- 
deckt durch die Buchstaben να des Namens Monastiraki. » Zur Vereinfachung werden die 
Himmelsrichtungen hier nicht mit den genauen Angaben der Windrose bestimmt. In Wahrheit ist 
die Erstreckung der Charakeshohe von NW—WNW nach SO—OSO gerichtet. Die Linie unterhalb 
des Dorfes Apostoli auf der Karte Taf. 1 bezeichnet die OW-Richtung. 3 Pendlebury 293.
3 Kret. Forsch.
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eine jetzt vertrocknete Quelle, Xerovryssi, von wo die niinoischen Siedler der Tal- 
hange ihr Wasser holen konnten, solange bei starkerer Bewaldung des Talrandes, 
d. h. vor dem Zuruckweichen der Siedlungen in die Schutzlage der Berge wahrend 
des Mittelalters, Quellen und FluB mehr Wasser fuhrten.

Nach Sudwesten, oder genauer Suden, schlieBt sich an den hoheren Felsknollen 
eine breite, zur Limni wenig geneigte Flache an, die fur groBere bauliche Anlagen 
den weitesten Platz bot. Sie entsendet mit geringem Abfall Auslaufer ins Tal, 
uber die heute der Hauptweg von Osten und Suden, den Friedhof westlich lassend, 
das Dorf Monastiraki erreicht. Auch in dieser Richtung ist die Hohe durch eine 
Einsattelung vom Dorf getrennt. Nach drei Seiten isoliert vortretend bildet die 
Charakes-Hdhe so eine naturliche Burgwarte, und zwar gerade an der Stelle, wo 
sich das Tal unterhalb Asomatos zum erstenmal verengt.

Auf dieser Flache sind noch an vielen Stellen als Gelandeschwellen Spuien minoi- 
scher Mauern abzulesen. Hier war die groBte ebene Flache fur die Anlage der Haupt- 
bauten des Palastes. Von hier aus hatte man einen Ausblick ins Tal, der dem von 
Phaistos in die freilich weitbreitere und tiefere Mesara-Ebene entspricht. Hier muB 
also mit groBter Wahrscheinlichkeit der Mittelpunkt des Palastes gesucht werden, 
dessen Mauern indes auf der wenig geneigten Flache starker abgetragen und zerstort 
sein werden als die am Hang gelegenen, durch Erdabspulung zugedeckten Raum- 
lichkeiten. Die Ausdehnung des Gelandes und seine intensive Benutzung als Acker- 
land verbot die Inangriffnahmc der Freilegung mit den geringen zur Verfugung 
stehenden technischen Mitteln. Eine Versuchsgrabung ein wenig unterhalb des 
Plateaus, sudostlich des hoheren Felsknollens (Flur Plaka, Besitz des Burger- 
meisters von Monastiraki) legte einen Raum von 0,91:1,09 m GroBe bloB, aus 
dem Scherben vom Boden einer steilwandigen Kamares-Tasse1 mit weiBen 
Ornamentspuren auf schwarzem Grund und eines Pithos mit plastischen FuB- 
reifen geborgen wurden, also Keramik, wie sie fur einen mittelminoischen Palast 
zu erwarten ist. Ebenso blieb ununtersucht die Flache nordlich und nordwestlich 
des niederen Knollens, auf der ebenfalls mehrfach bis hinab an den Rand der 
Limni Fundamentspuren zu beobachten waren.

Auf dem Gelande der Limni selbst behaupteten die Einwohner von Monastiraki, 
in 2 m Tiefe auf eine Steinpackung gestoBen zu sein, die das Niveau eines alten 
Platzes, des »Stadions«, abgegeben habe. Ein von dem Berichterstatter gezogener 
Ouergraben stieB in der Tat in dieser Tiefe auf eine dicke, aber unregelmaBige 
Steinpackung, ergab*indes kaum Scherbenfunde, nur feste Lehmbrocken vielleicht 
von einem gestampften Estrich. Zwischen den Steinen fand sich ein bearbeitetei 
Stein in zwei Teilen, der zum Einlassen eines Turzapfens vorbereitet schien (kein 
SteingefaB). Es ist moglich, aber nicht erweisbar, daB die Limni ursprunglich den 
Palasthof, Vorplatz oder 'Theaterhof’ bildete-.

i Zur Form vgl. Pernier, II palazzo minoico di Festos (fortan: Festos) I 220 Abb. 97. 238 Abb. 115. 
267 Abb. 150. 1 Gegen diese Annahme scheint mir nicht die Tatsache zu sprechen, daB dies 
Gelande in der Regenzeit, wie der heutige Name sagt, versumpft. In minoischer Zeit konnte das auf 
dem Estrich stehende Regenwasser leicht durch Kanale abgeleitet werden.
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Die Beobachtung all dieser Spuren auf weit ausgedehnter Flache, die der des Palastes 
von Mallia entspricht, mub alsBestatigung der Grabungsstatte als eines minoischen 
Palastes gelten. Die Grabung wurde aber mit Absicht beschrankt auf das Gelande 
des Sattels zwischen den erwahnten beiden Felsknollen (ein Teil davon auf Taf 32, 2 
irn Vordergrund) und dessen Sudostabfall zum Platypotamos-Tal hin. Im Ver- 
haltnis zum Ganzen, zu der erschlossenen Ausdehnung des Palastes, kann die 
in Angriff genommene, noch nicht vollig freigelegte Flache nur als ein Seitentrakt 
von untergeordneter Bedeutung betrachtet und etwa mit dem Archivtrakt von Phai
stos — auch der Lage nach — verglichen werden, aus dem der beruhmte Diskos 
stammt1.

3. DER PALASTTRAKT

Den Ausgangspunkt fur die Untersuchung der minoischen Reste auf dem Sattel 
zwischen den beiden Felsknollen boten die beiden noch aufrechtstehenden Stutz- 
mauern fur die Terrassierung der heute durch Feldmauern quer durchschnittenen 
Flache unmittelbar nordlich des hoheren Knollens. Wir stehen hier vor dem 
seltenen Fall, da B Terrassenmauern der mittelminoischen Epoche unzerstort und 
unuberdeckt durch vier Jahrtausende sichtbar geblieben sind, ohne dab sie 
bisher bei der Durchforschung der Insel nach minoischen Resten Beachtung 
fanden. Die westliche Terrassenmauer von etwa 20 m Lange (Taf. 33, 3) besteht 
aus groben, gutgeschichteten polygonalen Steinen und labt in ihrer Lage auch 
vor ihr zur Limni hin sind Fundamente abzulesen — deutlich ihre Aufgabe be- 
greifen, die Flache jenes Sattels zu erweitern und damit offenbar fur einen be- 
sonderen Bau eine Standflache zu schaffen. Sie begleitet namlich nicht den ganzen 
Verlauf des Sattels, sondern biegt nahezu im rechten Winkel ein und bildet so eine 
Art Bastion (Taf. 33, 1). Weiteren Grabungen bleibt es vorbehalten, zu untersuchen, 
ob an dieser Stelle sich etwa, ahnlich wie in Phaistos, ein Stufenaufgang an der 
Langsseite eines Platzes, eben der Limni, anschlofl.

Die durch die Terrassierung gewonnene Flache (Taf. 30) wurde fur Raume und 
einen Vorplatz benutzt. Im Anschlub an eine Felsglattung im Norden und ohne Gren- 
zen in diese ubergehend wurde wenig unter der heutigen Ackeroberflache ein Platten- 
belag (mit dem turkischen Ausdruck Kalderim genannt) von etwa 5 m Ostwest- 
ausdehnung aus unregelmabigen flachen Steinen festgestellt, der zusammen mit jener 
Felsglattung den Fuflboden wohl eines groberen Platzes bildete (Taf. 35,1). Erscheint 
zum Teil durch eine Felsmauer zerstort zu sein. Der Zusammenhang eines Mauer- 
winkels (D) von der geringenBreite von 0,50—0,55 m bei 2,30mund 2,80m Schenkel- 
lange mit dem Plattenbelag, der westlichen Terrassenmauer oder den anderen 
Fundamenten auf der Flache dieses Palasttraktes war nicht zu erkennen. Rings um 
einen zunachst nicht zu beseitigenden Olbaum, um den ausgelesene Feldsteine auf- 
gehauft waren, wurden grobere, eine glatte Sockelschicht bildende Steine fur die 

■ Zum Palast von Phaistos RE. 19, 1898®., zum Diskos Festos I 419^. RE. 19, 1599, 2543- Otto, 
Handbuch der Archaologie I 155. Pendlebury 97. 129.
3*
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Wande von drei Raumen A, B, C aufgedeckt (Taf. 35, 2). Die Nordseite hat in 7,20m 
Abstand von der Ecke in minoischer Weise1 einen sageartigen Vorsprung. Die Mauer- 
dicke betragt Westlich davon 1,00m, ostlich 1,20 m. Ungeklart bleibt der AnschluB der 
nordsudlich verlaufenden Wande aneinander. In dem kleinen sudwestlichen Raum B 
springt in 0,50m Abstand von der Wand, vielleicht als Auflager einer Treppe, eine 
kurze Mauer von 0,70m Dicke auf 1,25m in denRaum vor. Die sudliche Ruckwand 
hatte anscheinend einen ahnlichen Vorsprung wie die nordliche, der auch hier aus 
einer Verdickung der Wand (von 1,10 m auf 1,50 m) sich ergab. Die Ostwand ist breit 
fundamentiert (auf 1,45m, dann sogar 2,45m Breite). Hier erforderten Spalten im 
Fels eine Ausfullung mit Erde, und die Fundamentierung der Wand ubernahm zu- 
gleich die Aufgabe einer Terrassenmauer fur den Raum selbst. In der Wand fand sich ein 
Block mit einem Steinmetzzeichen in Gestalt einesDreizacks2. Von einem weiter nord- 
lich gelegenen selbstandigen Raum E ist nur die Ostwand und ein Teil der Sudwand 
erhalten. Andererseits laBt sich die Verlangerung der Ostwand des groBen Raumes C, 
dessen Tiefe 10,80 m betragt, nach Suden noch auf uber 12 m weiter verfolgen. Die 
Grabung muBte sich darauf beschranken, nur den Verlauf festzulegen. Das Niveau 
dahinter konnte ebensowenig untersucht werden wie innerhalb von Raum C.

Die Oberkanten der Wandorthostaten liegen samtlich auf gleichem Niveau. Die 
UnregelmaBigkeiten in der Anlage der kleineren Raume konnen nicht durch die 
Annahme verschiedener Entstehungszeit erklart werden. Die Anlage auf demSattel, 
soweit sie ausgegraben wurde, ist einheitlich. Die Sockel der Innenwande sind aus 
kleinen Steinen regelmaBig, fest und sorgfaltig aufgeschichtet. Die AuBenwande 
werden gebildet durch eine Schicht hoherer regelmaBiger Steinblocke mit glatter 
Oberflache, die als Orthostaten dienen und unmittelbar auf den Felsgrund oder 
uber seine Hohlungen gesetzt sind. Auf der Nordseite (Taf. 33, 4) ist nur durch einen 
Block eine zweite Steinschicht daruber bezeugt, im ubrigen aber eine aufgehende 
Lehmziegel-Holzwand anzunehmen3. Von dem Holz fanden sich noch verkohlte 
Brocken. Das Holzfachwerk ist also durch Brand zerstort worden. Das Alter derBau- 
lichkeiten wird bestimmt durch den Fundi mehrerer Scherben von einem groBen 
Pithos mit plastischem Reifen- und Girlandenornament, von anderen mittelminoi- 
schen Pithoi, von Tassen, von Kannen der spater (u. S. 55) zu erwahnenden Art und 
durch den Deckel einer Steinpyxis. Eine solche Tasse, etwas dickwandiger als die aus 
den Magazinen (u. S. 54), fand sich zusammen mit dem verkohlten Holz. Sie 
stand unmittelbar hinter der nbrdlichen AuBenwand, offenbar auf dem nur ge- 
stampften FuBboden selber, dessen Niveau sich nicht genau feststellen lieB, aber 
etwa 0,20 m uber dem des Plattenbelags anzusetzen ist. Die Zerstorung der Bauten 
auf dem Sattel ist danach ganz am Ende der mittelminoischen Periode erfolgt.

1 Vgl. Fouilles de Mallia II 10. Pendlebury 99. ’ Dazu vgl. Festos I 412. Mallia I 28 Abb. 4. Zur
Bedeutung dieser Zeichen in den Palasten: Festos I 399fi. Pendlebury 119. 3 Moglicherweise war 
die ganze Nordwand als AuBenwand aus Steinen aufgefuhrt. Entsprechend wurden in den groBen 
Palasten die Innenwande von verputzten Bruchsteinmauern gebildet, die AuBenwande wegen der Wetter- 
bestandigkeit aus Quaderwerk. Vgl. Noack, Baukunst des Altertums 7. 4 Die Stelle des Pithos 
ist durch Anpflanzung eines groBen Olbaumes zerstort.
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Der Zusammenhang mit der westlichen Terrassenmauer blieb ununtersucht. 
Dagegen wurde an einer Stelle ein Schnitt parallel zu dem ostlichen Fundament des 
Palasttraktes und zur ostlichen Terrassenmauer gezogen. Er lieB an jenem Funda
ment eine Abtreppung erkennen. Auf der 0,50m breiten Stufe fand sich in situ ein 
zweiter Stein mit einem sternformigen Steinmetzzeichen1 von 0,28m Breite und 
0,22 m Hohe als Versatzmarke (Taf, 33, 2) und nicht auf Sicht berechnet.

Wie schon die Parallelitat der Mauern erwarten lieB, erwiesen sich hier das ost- 
liche Fundament der Palastraume und die ostliche, hier 1,60m breite Terrassen
mauer im Bauzusammenhang. An einer Stelle ist die einbindende Verbindungsmauer 
von 0,90m Breite freigelegt. Das bedeutet: die ostlicheTerrassenmauer, und dann 
gewiB analog auch die westliche, ist angelegt fur die Errichtung der Baulichkeiten 
auf dem Sattel, so wie sie aufgefunden wurden, nicht fur die eines alteren Bau- 
zustandes. Der Palasttrakt wird dann datiert durch die Zeitbestimmung der ostlichen 
Terrassenmauer.

. Die ostliche Terrassenmauer ist auf etwa 30 m mit einzelnen Breschen noch er- 
halten und dient heute als die oberste der Terrassierungen, die am steilen Ostabfall 
der Charakeshohe das Erdreich vor dem Abrutschen hindern (Taf. 34, 2). Dennoch 
ist uber sie Erde von der ebenen Flache des Sattels herabgeschwemmt worden und 
hat die Baulichkeiten, die sich an ihrem FuB befanden, so zum Teil uberdeckt und 
vor der Zerstorung geschutzt. Mit einer Dicke von 1,60m ist sie aus groBen poly- 
gonalen Feldsteinen aufgerichtet, deren einstige Fullung mit Erde herausgespiilt 
ist. Flickstellen sondern sich deutlich durch die Verwendung kleinerer Steine aus 
und durchbrechen den einheitlichen geradlinigen Verlauf der Stutzmauer, die an 
zwei Stellen auf groBere Strecken zerstort ist. Die Bautechnik erinnert an die 
kyklopische Bauweise der mykenischen Kultur, doch fehlt ihr die feste Fugung und 
der gleiche Grad von Monumentalitat. Nach dem Befund kann an eine Errichtung 
in spatminoischer Zeit nicht gedacht werden.

4. DER MAGAZINTRAKT

Am FuB der ostlichen Terrassenmauer waren beim Pflugen in Raum 11 nach den 
Aussagen der Einwohner von Monastiraki einmal groBe TongefaBe, sogenannte 
Pitharia, gefunden worden. Diese Mitteilung2 veranlaBte zu einer Versuchs- 
grabung an dieser Stelle und fuhrte zur Aufdeckung einer Folge von Raumen, 
die nach ihrem Inhalt als Magazine bezeichnet werden miissen. In ihnen fanden sich 
noch an Ort und Stelle groBere TongefaBe (Pithoi) 3, wie sie nQch heute zur Auf- 

1 Evans, Palace of Minos I 134 Abb. 99 nr. 246. Festos I 402 nr. 5a; auch dort sind diese Marken nicht 
auf Sicht berechnet; vgl. Festos I 413. 2 Entsprechend war die Auffindung von Pitharia der AnlaB
zur Aufdeckung des Palastes von Knossos, dessen Statte nach ihr zunachst στά πιθάρια hieB 
(BSA. 6, 1899/1900, 4, Evans IV 621). 3 Als der Hauptinhalt der Magazine muBten diese bauchigen 
Pithoi (Gattung A, vgl. u. S. 52) besondere Aufmerksamkeit erwecken. Nach dem Zeit-
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bewahrung der Getreidekorner auf Kreta verwendet werden. Diese unmittelbare, 
auch im Gutsbereich Asomatos sinnfallige Erhaltung der minoischen Tradition 
wird durch Untersuchung des Pithosinhaltes bestatigt. Auch im verkohlten Zustand 
waren in den Brocken der Erdfiillung der durch Erddruck zerstorten GefaBe noch 
Getreidekorner zu erkennen1. Daneben fanden sich einmal in einem Pithos die Kerne 
von Weintrauben, also Trestern. Es mussen hier getrocknete Weinbeeren aufbewahrt 
worden sein, vielleicht in der Art von Sultaninen, vielleicht aber auch — das legte die 
Analogie der heutigen Tsikuda-Trester den Arbeitern sofort nahe — zur Bereitung 
eines alkoholischen Getrankes, das heute Tsikudia heiBt. Auf jeden Fall ist dieser 
Befund wichtig als das erste gesicherte Zeugnis des Anbaus von Wein im minoischen 
Kreta2. Zu ihm tritt auch das andere ebenso wichtige Bodenerzeugnis des heutigen 
wie des alten Kreta: das 013. In verschiedenen Pithoi, die beim Brand der Magazine 
gelitten hatten, fand sich ein schwarzer fettiger Niederschlag, der nur von verbrann- 
tem 01 herruhren kann.4 Die Pithoi wurden also zur Aufbewahrung von Getreide, 
Weintrestern und 01 verwendet. In den Pithoi fanden sich ovale Steinstopsel und 
durchbohrteTonklumpen, die vielleicht alsGewichte gelten durfens. In einemPithos 
lag wenig unterhalb des Randes eine Weinkanne, in einem anderen—sicher als Vorrat 
— ein ganzer Satz von kleinen Tassen, Napfen, Bechern und askosartigen GefaBen. 
Die Pithoi waren oben verschlossen durch Steinplatten6 und der VerschluB war auf 
ihnen durch Verschnurung, wohl mit Weidenruten, befestigt. Der Abdruck der Ver
schnurung ist vereinzelt noch auf Klumpen gebrannten Tons zu beobachten, die 
uberall in der Nahe der Pithoi gefunden wurden und durch den Abdruck von Haus- 
marken sich gleichsam als Siegellack der Verschnurung erweisen (ein Beispiel von 
0,07 m Hohe und 0,11m Breite auf Taf. 38, 1. 43, 1). Der Gebrauch solcher Siegel 
unterstreicht die Bedeutung der ganzen Anlage.

Es handelt sich in Monastiraki, wie der Plan (Taf. 30) zeigt, um einen ganzen 
Trakt von Magazinen. Sie haben noch nicht die regelmaBige Anordnung der aus 
Knossos wohlbekannten, ihre Abfolge entspricht aber den Anlagen im ersten Palast 
von Phaistos?, denen man sie so von vornherein zeitlich gleichsetzen mochte. Die 
Abtrennung der Magazine von den Raumen des Palasttraktes, ihre Zahl und 
Ausdehnung und die groBe Zahl der darin gefundenen Pithoi (allein 40 im ersten 
Grabungsabschnitt) bestatigt die Einschatzung der gesamten Anlage von Monastiraki 

punkt der Auffindung wurden sie wahrend der Grabung gezahlt und erscheinen, ohne Ruck- 
sicht auf die Reihenfolge der Erwahnung, mit dieser Nummer auch in der folgenden Einzel- 
beschreibung der Raume. Von ihnen zu scheiden ist eine kleinere, meist auch dunnwandigere Gattung B. 
Deren Vertreter sind im folgenden nicht mit Nummern aufgefuhrt, da sie an Zahl und Bedeutung 
hinter der Gattung A weit zurucktreten. 1 Getreidevorkommen in der minoischen Kultur: Vickery, 
Food in early Greece 19. 48. 55 (bisher nicht vor MM III nachgewiesen). Marinatos, ΑΑ. 1935,
255 - Vorkommen von Getreide nicht in Pithoi: Evans IV 62if. 2 Zeugnisse fur Weinbau in 
der minoischen Kultur: Vickery a. O. 52. 59. 3 Vickery 52. 58. 4 Evans I 281ft.; zu Brand- 
spuren von 01: I 459. 5 Fouilles de Mallia I 38. Zakro, BSA. 7, 1900/1901, 138, hat dieselben 
durchbohrten Gewichte geliefert. 6 So noch in Zakro erhalten: BSA. 7, 1900/1901, 135. 
7 Zu den Magazinen von Knossos und Phaistos: Evans I 448 f. IV 630ft. Festos I 316 ft.
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als eines PalastesE Es ist anzunehmen, daB dessen Wirtschaftsraume auf dieser 
Seite lagen. Ihre Orientierung fast genau nach Osten sicherte den Vorraten kuhle, 
vor der Mittagssonne geschutzte Aufbewahrung.

Die Freilegung der Magazine wurde behindert durch die Schwierigkeit des Ab- 
transportes der ausgeschachteten Erdmassen. Sie erzwang die Beschrankung auf die 
Verfolgung der auf dem ebenen Boden einer heutigen Ackerterrassierung beobach- 
teten Mauerzuge. Andererseits verbot die Gefahr eines Einsturzes der ostlichen 
Terrassenmauer bei der Lockerung der an sie angeschutteten Erde, die Raume 
westlich von Raum 13—17 freizulegen. Am Sudende hinderte dichtere Bepflanzung 
und der felsige Charakter des Bodens die Ausdehnung der Grabung bis zum Ab- 
sturz des sudlichen Felsknollens als naturlicher Begrenzung. Die Beschreibungbegmnt 
daher nicht mit dem sudlichsten Raum uberhaupt, sondern mit dem am weitesten 
nach Suden hin freigelegten Mauerkomplex.

Die Orientierung der Raume (Taf. 30) ist gegeben durch den Verlauf der ost
lichen Terrassenmauer, auch wenn diese im heutigen Zustand junger ist. Die 
Ostwande laufen ihr parallel. Die Mauern sind aus kleinen Feldstemen, selten 
aus regelmaBig geschichteten, unbehauenen Feldsteinen in fester, mit Erde 
verstrichener Fugung errichtet. GroBere Orthostaten wie bei den Raumen ober- 
halb der Ostterrassenmauer finden sich vereinzelt als Ecksteine. Die Seitenwande 
weisen meist eine geringere Starke auf. Sie sind gewohnlich bis uber 0,50 m 
Hohe erhalten und haben mehrfach Offnungen zur Durchluftung, vielleicht auch 
zur Fuhrung von Wasserleitungen. Die Ostwande sind meist, da sie aus dem ab- 
fallenden Ackerboden herausragten und so leichter abgetragen werden konnten, 
weniger hoch erhalten. Zwischen den einzelnen Raumen gibt es keine Durchgange. 
Es handelt sich also um Kellerraume, die nur von oben her zuganglich waren. Wirk- 
lich besagt einmal das Fehlen eines festen Bodens in einem Pithos und sein Ersatz 
durch eine lose Tonscheibe, daB die Pithoi, nachdem sie von oben ins Magazin herein- 
gelassen waren, gefullt nicht mehr fortbewegt, sondern von oben her entleert und 
gefullt wurdenu Der SchluB wird bestatigt durch die dichte Aufstellung der Pithoi, 
die ein Hereinbringen anders als von oben unmoglich machte (besonders inRaum 14). 
Reste von Lehmziegeln sind auf den Oberbau zu beziehen. Wahrscheinlich war 
das abnehmbare Dach der Magazine aus Reisig und Asten gebildet, die mit Ton 
oder Lehm verschmiert waren. Das Dach scheint sich nicht viel uber den obcien 
Rand der erhaltenen Mauern und der VorratsgefaBe erhoben zu haben, deren 
Maximalhohe man vor der geplanten Zusammensetzung auf 1 m wird veranschlagen 
konnen.

1 Den Villen und Herrenhausern fehlen solche Magazinanlagen. In Tylissos fanden sich einzclne 
Pithoi in verschiedenen Wohnraumen. ’ Das ist bei der Hohe solcher Pithoi, selbst 
wenn sie hier geringer gewesen sein sollte als in Knossos und Phaistos, auch versUndlich. 
Ins Innere dieser GefaBe gelangt man von oben am leichtesten, und der Transport der Pithoi 
in gefiilltem Zustand ist bei ihrer GroBe und Dicke, wie praktisch in Asomatos festgestellt werden 
konnte, nahezu unmoglich.
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c ? 1 Ges,taltung der Raume war zum Teil bestimmt durch Felsnasen, die unter dem 
attelrand und damit unter der ostlichen Terrassenmauer hervortreten. Das Ver- 

haltnis der Raume untereinander ist durch zeitliche Unterschiede der Anlage be- 
ingt, auf die bei der folgenden Einzelbeschreibung hingewiesen wird. Ihre Zah- 

lung nimmt indes hier wie in der Beschreibung K. Grundmanns (u. S. 63 ff.) auf diese 
Unterschiede kerne Rucksicht und zahlt Flachen als Raume, die durch Mauern ver- 
schiedener Entstehungszeit eingeschlossen werden, also nur auf dem heutigen Aus- 
grabungsplan (Taf. 30 u. 117) als Einheiten erscheinen. Zudem war eine genauere Be- 
^tim™unS des zeitlichen Verhaltnisses einzelner Mauerzuge zueinander erst nach 
der Nivellierung moglich, fur die Instrumente und Hilfskrafte erst im zweifen 
Grabungsabschmtt zur Verfugung standen. So konnte die zeitliche Einordnung 
der aufgedeckten Mauerzuge erst nachtraglich erfolgen und nur fur eine Stelle 
durch eine Skizze (Abb. 16) gesondert veranschaulicht werden.

5. EINZELBESCHREIBUNG DER MAGAZINE
Raam Der unreSelmaBige langgestreckte, schmale Raum unterhalb der 

ostlichen Terrassenmauer ist nach Osten hin abgeschlossen durch eine Mauer 
die aus flachen groBen Steinen sehr gut gefugt ist, insbesondere in der Verdickung 

TSom) im Nordteil. Vor dieser Ostwand liegt eine zweite Wand von 0,50m
Norden aus kleinen, im Siiden aus groBeren und schlieBlich aus 

Τ 1 β1θβ™ Stemen gefugt lst· Solche bilden auch zusammen einen Wandpfeiler, 
der beide Wande verbindet (1,10m Lange, 1,00m Breite, mit einer Aussparung von 
0,80:0,80m in der Mitte, in der Art eines Lichtschachtes). Die dunne zweite Ost
wand im Norden verlauft bogenformig und scheint alter zu sein als die erste Die 
Nordwand des Raumes hat in halber Lange einen Vorsprung. Die aus flachen breiten 
Ste^euernchtete Sudwand von 0,85 m Breite und 0,90m Lange endet vor der Ost- 
^and’. Tr°tz seiner Enge enthalt der Raum zwei VorratsgefaBe (vgl. 0. S.38 Anm.z) 

16 Pithoi 15 und 16, die durch den Druck der Westwand ganz zerdruckt worden 
sind und unter die ostliche Terrassenmauer zu liegen kamen. Klumpen von Erde 
Steinen und Scherben, die durch Brand zusammengeballt waren, lagen neben

dem Boden des Raums fand sich’ 1)20111 unter der heutigen Ober- 
flache nordhch von Pithos 15 auf der Seite liegend, eine Barbotine-Kanne (Taf. 36
11111 metuPenartlger Anordnung des aufgetropften Ornaments in Feldern zwischen 
Jlatten Streifen und glattem Schulter- und Bodenstuck (Hohe 17,2 cm). In der 
uilung lagen dickwandige, vielleicht noch fruhminoische Scherben aus groBerem 

ghmmerhaltigen Ton, die von der ersten Benutzung des Raums zusammen mit der 
auBeren Ostwand stammen kbnnten, und Reste von verbranntem Ton und Holz.

Raum 2. Die aus groBen breiten Steinen gefugte Nordwand (etwa 2,00 m breit) 
dieses Raumes liegt unter der Verdickung des Nordteils der Ostwand von Raum 1, 

eren Stirn mit ihr nicht ganz eine Gerade bildet. Die anderen Wande sind nicht 
freigelegt.
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Raum 3. Der Raum wird durch den schmalen Zwischenraum (1,60 m breit) 
zwischen den Wanden von Raum 1 und 4/5 gebildet und muB wohl als Zeichen einer 
Baunaht begriffen werden, die die Raumgruppe 1/2 und das Gelande sudlich davon 
von der nachsten trennt. Unterhalb der ostlichen Terrassenmauer wird durch die 
ndrdliche Fortsetzung der Ostwand von Raum 1 und dessen Nordwand ein kleines 
Kammerloch gebildet, in dem gerade der Pithos 14 Platz fand und in Stucken bis 
zum Rand erhalten blieb, daneben der Bodenteil eines steilwandigen Pithos der 
Gattung B (o. S. 38 Anm. 2) mit horizontalem Boden, ferner als Unikum Scherben 
einer Tasse der in Monastiraki haufigen Form, hier einmal mit dem schwarzen 
Firnisuberzug der echten Kamareskeramik. Zwischen dem Pithos 14 und der West- 
wand fanden sich noch weitere Scherben von Bechern sowie Schulter und Henkel 
einer Amphora oder dreihenkligen Kanne mit einer Schulterverzierung, die an Niet- 
kopfe1 erinnert. In der Westwand war im Niveau von Pithos 14 eine Aushohlung, 
in der eine Tasse der ublichen Form (Taf. 39, 1—3) ganz erhalten geblieben ist. 
Sie muB beim Bau der Mauer vor Hineinlassen von Pithos 14 dort stehengeblieben 
sein und datiert somit die Entstehung der Westwand, die dann das Fundament der 
ostlichen Terrassenmauer wurde.

Raum 4/5. Diese beiden Raume konnten nur im Sudteil freigelegt werden, da 
die Zerstdrung der Ostterrassenmauer uber ihrer Westwand ein Abrutschen der 
Erdmassen hervorgerufen hatte, die nicht abgestutzt werden konnten. Beide Raume 
sind durch eine einheitliche Sudwand von 0,70 m Dicke zusammengefaBt. Das 
Niveau von Raum 4 ist nicht einheitlich. Im Nordteil springt eine Felsnase vom 
Grat des daruberliegenden Sattels vor, in deren Fortsetzung nach Osten die Nord
wand von Raum 5 errichtet wurde. Die Hohe dieser Felsnase war maBgebend fur 
die Gestaltung beider Raume. Raum 4 liegt auf einer hdheren Terrasse als Raum 5 
und bildet so gleichsam eine Estrade im Doppelraumkomplex. GroBe fast kyklo- 
pische Blocke, entsprechend den im Palasttrakt verwendeten, bilden deren Sockel. 
Daruber waren Brandspuren zu bemerken. In der Mitte befindet sich eine Aus
hohlung, in die der Unterteil von Pithos 11 eingelassen gefunden ward. Raum 5 ist 
durch eine Mauer aus kleinen Steinen mit viel Erdfiillung als Bindemittel’ nach Osten 
abgeschlossen. Sie steht bei 0,60 m Dicke und 5,00 m Lange in 0,55—0,70 m Hohe 
aufrecht. Im Norden ist ihre Innenkante zerstort. Ein sageformiger Riicksprung 
im Suden entspricht minoischer Technik. Im Norden bindet sie in die Nordwand 
ein, die wie eine Stutzmauer fur die Felsnase wirkt, deren Ostfront durch einen 
breiten Stirnstein gebildet ist. Ostlich vor Raum 5 fanden sich das Bodenstuck 
eines SteingefaBes und Halsteile einer Amphora. Die Raume selbst waren leer. 
Die ursprungliche Nordwand von Raum 4 ist nicht freigelegt, ist aber in Fort
setzung derjenigen von Raum 5 anzunehmen.

Raum 6. Dieser Raum schlieBt scheinbar die Lucke zwischen den Komplexen 
4/5 und 7/8 mit einer 0,50 m breitenWand, die in die Ostwand von Raum 8 einbindet
1 Vgl. Xanthudides, Vaulted Tombs of the Mesara Taf. 41. 6, 5067. Seager, Mochlos Abb. 19 V.
2 Das Einbinden dieser Mauer in die Ostwand von Raum 7 zeigt, daB sie trotz ihrer Technik nicht 
zu der alteren Wand von Raum 8 gehort.
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in 0,20 m Abstand von deren AuBenkante. Mit Raum 8 hat der Raum auch das 
Niveau gemeinsam. Wie gleich zu bemerken, ist Raum 6 jedoch der Rest eines 
alteren, neben Raum 8 liegenden Raums, der durch die Ostwand von Raum 5 uber- 
schnitten wurde. Der kleine Raum enthielt einen kleinen kugeligen Napf aus zwei 
Scherben. Unterteil und Rand eines Pithos der Gattung B mit je einer Flechtband- 
zone, dazu ein Tongewicht mit Siegelabdriicken und im Erdreich eine venezianische 
lo-Soldini-Miinze.

Raum 7. Die Westwand von Raum 6, in die Nordwand von Raum 5 einge- 
bunden, bildet zugleich die Ostwand von Raum 7 und hat in der Raumgruppe 7/8 
dieselbe Funktion einer bankartigen Terrassierung wie die Sockelwand zwischen 4 
und 5. Das Niveau von Raum 7 liegt so etwa 1,50 m hdher als das von Raum 8. 
Wiederum ist das bedingt durch Felsnasen, deren Front durch kyklopische Steine 
geschlossen ist. Eine aufgehende Mauer aus groBen Blocken ist noch auf dem natur- 
lichen Niveau der Felsnasen daraufgesetzt. Ein kleiner Strebepfeiler (nicht auf den 
Planen) in 1,80 m Abstand von der Sudwand gliedert den Raum. Ob ein zweiter 
weiter im Norden lag, war infolge des Druckes der Erdmassen nicht auszumachen, 
der auch hier eine vollige Freilegung des Raums verbot. Die Sudwand ist verloren 
und wurde wohl durch eine Fortsetzung der Nordwand von Raum 5 gebildet. Die 
sudliche Begrenzung, die auf dem Plan erscheint, gehort einem anderen Bau- 
zustand an.

Im ausgegrabenen Teil wurden insgesamt 6 Pithoi mit glatter Wandung der 
Gattung A aufgedeckt. Von ihnen stehen die Pithoi 8, 2 und 12 — dieser wie Pi
thos 13 bei einer Nachgrabung von K. Grundmann freigelegt1 — in einer Reihe 
langs der Ostwand, bei der auch ein kugeliger Napf gefunden ward, und sind darum 
im Unterteil gut erhalten, wahrend der Oberteil beim Abrutschen der Erdmassen 
zerstort und dann bei Bebauung des Bodens durch die Bauern entfernt worden war. 
Neben Pithos 8 fanden sich Rand und waagerechter Henkel eines GefaBes hydria- 
artiger Form. Neben Pithos 2, der zu zwei Dritteln gut erhalten war, stand noch der 
Bodenteil eines steilwandigen Pithos der Gattung B mit drei Flechtbandzonen. Un- 
mittelbar westlich neben Pithos 8 steht, an den erwahnten Strebepfeiler geruckt, 
Pithos g, der mit seinem wulstigen Rand bis zu einer Hohe von 0,75 m fast ganz er
halten war. An der hochsten Stelle des Gelandeabfalls stehend, war er durch den Erd- 
druck gesprengt worden, sein Durchmesser lieB sich noch auf etwa 0,75 m schatzen. 
Neben Pithos 9 und dem Schnabel einer Kanne lag auf einem nur 0,04 m hoheren 
Niveau der Pithos 10 auf der SeiteJ und zwar so, daB sein verlorener Boden nach 
Osten zeigte, wahrend der gut erhaltene Rand, gegen die Westwand gepreBt, unter 
die Ostterrassenmauer zu liegen kam, die heute den WestabschluB des Raumes

1 Diese Pithoi waren von mir als 12 und 13 gezahlt, erscheinen aber in Grundmanns Plan (Taf. 44) 
als 45 u. 46. So erklart sich das Fehlen von Pithos 12 und 13 in der Angabe der im 1. Grabungsabschnitt
aufgedeckten 40 Pithoi. In Grundmanns ZShlung, die das berechtigt, erscheinen die Nummern 45 und 46 
nochmals und nun richtig in Raum 18. 3 Lage von Pithoi auf der Seite: Fouilles de Mallia
III 20, 3.



.DIE GRABUNG AUF DER CHARAKESHOHE ΒΕΙ MONASTIRAKI (I) 43 

bildet. Wir stehen hier vor dem Phanomen, daB diese starke Terrassenmauer aus 
groBen Blocken errichtet worden ist, ohne den Inhalt der darunterliegenden Bau- 
lichkeiten vollig zu zerstoren1. Andererseits kann bei der Lage von Pithos io an 
einer Aufgabe der Magazine nicht gezweifelt werden. Was in Raum i nur zu ver- 
muten war, wird hier zur GewiBheit erhoben: die Magazine mit den Pithoi sind bei 
Errichtung der Ostterrassenmauer uberbaut worden. Diese grundete sich nur im 
allgemeinen auf die Westwand der alten Magazine, ohne sich an deren Verlauf zu 
binden. Deren Bauweise aus kleinen gutgefugten Steinen, die im Rand von Pithos io 
sichtbar wird, war indes, zusammen mit der Erdfullung in und zwischen den Pithoi, 
kraftig genug, um das Gewicht der neuen, fast kyklopischen Mauer tragen zu konnen. 
Der SchluB aus Pithos io wird durch die Lage von Pithos 13 ebenfalls unter der Terras
senmauer bestatigt. Von ihm steht nur noch ein Drittel vor dieser. Brandspuren auf 
dem Niveau von Pithos 8 lassen eine Zerstdrung der Magazine durch Brand ver- 
muten, die den AnlaB zur Errichtung der Ostterrassenmauer uber den alteren 
Bauten gab. So liefert Raum 7 den klaren Beweis zunachst fur die Abfolge von zwei 
Perioden (II und III) der Baugeschichte des Palastes von Monastiraki (Taf. 30, 
Ausschnitt. Taf. 34, 2).

Raum 8. Dieser Raum, in dem die Reste einer kleinen bauchigen Tasse mit 
metallisch glanzendem Firnis gefunden wurden, liegt unterhalb von Raum 7. Seine 
Nordwand (Taf. 34, 1) weist in 2,00 m Abstand von der Ostkante eine kleine Offnung 
von 0,18 :o,i5 m in 0,40 m Hohe uber dem Boden auf und ist aus kleinen Steinen 
gut gefugt. Die Westwand bildet den bankartigen AbschluB gegen Raum 7. Andere 
Wande sind nicht erhalten. Die auf dem Plan den Raum 8 begrenzenden Mauerzuge 
unterscheiden sich durch die Mauertechnik von den erwahnten. Sie sind aus kleinen 
Feldsteinen mit viel Erdfullung locker aufgefuhrt. Die Sudwand (0,65 m breit) biegt 
mit gerundeter Ecke zur Ostwand um und setzt sich unter der Nordwand von Raum 8 
nach Norden fort (bis auf 0,80 m von ihrer AuBenkante). Diese Nordwand steht 
auf den unteren Schichten dieser Ostwand, erst die oberen sind bei Wieder- 
benutzung an sie angestoBen. Das Fehlen von Pithosresten laBt auf Ausraumung 
bei der Neuanlage schlieBen, bei der die UnregelmaBigkeit des FuBbodens an- 
scheinend nicht ausgeglichen ward. So ergibt sich in Raum 8 eine weitere Scheidung 
von zwei Bauperioden (I und II), die beide dem Bau der Terrassenmauer vorauf- 
liegen (Taf. 30, Ausschnitt).

Von hier aus wird nun auch die Anlage der vorher betrachteten Raume deutlich. 
Es scheiden sich eine Bauweise, die groBe kyklopische Blocke in derselben Art 
wie der Palasttrakt verwendet, die Bildung des Felsens durch Strebepfeiler beruck- 
sichtigt und einen rechtwinkligen Verlauf aller Mauerzuge kennt, und eine andere 
Bauweise mit Feldsteinmauern von unregelmaBiger Fuhrung und geringer Dicke, 
von der nur wenige GrundriBteile, alle in nichtrechtwinkliger Form, erhalten sind. Die 
letztere ist durch den Befund in Raum 8 wie durch ihre entwicklungsgeschichtliche 
Stellung in der Abfolge der Bautechniken als die altere erwiesen. Zu ihr ordnet sich

1 Entsprechend Festos I 320 Abb. 331.



44 ERNST KIRSTEN

auch die Stellung von Pithos II, der bei Errichtung der Mauer zwischen Raum 4 und5 
einfach an seiner Stelle gelassen worden ist. Der alteren Periode gehoren der jetzige 
SudabschluB von Raum 7 und 8 (wie die eine Ostwand von Raum 1, s. 0. S. 40), die 
Ostwand von Raum 8 und als kleiner Rest eines ursprunglichen Raums die von 
Raum 6 an. Die Fortsetzung der Ost- und Nordwand von Raum 8 uber den Ver- 
lauf von dessen jungerer Nordwand hinaus unter ihr sichert zugleich die Zuge- 
horigkeit der mit ihr im Verband stehenden Ost- und Nordwand von Raum 10/11 
zur alteren Periode. Der ostliche AbschluB der Raume 8 und 10/11 in der jungeren 
Periode ist dagegen verloren1.

Raum 9—11. Fur das Verstandnis dieser Raumgruppe ist durch die Klarung der 
Baugeschichte von Raum 4—8 (Taf. 34, 1) die Grundlage gewonnen. Die Ost
wand von 10/11 hat die gleiche nachlassige Technik wie Raum 8. Die Stellung der 
Pithoi 3, 21, 22 und 39 entlang der 1,05 m dicken Ostwand erfordert die Annahme, 
dab zur Zeit der Aufstellung dieser Pithoi die Ostwand der alteren Periode noch 
sichtbar war. Die ursprungliche Gestalt des 1,10 m breiten Raumes 10, besonders 
in der Erstreckung nach Westen, bleibt unbekannt. Aus der zweiten Periode stammt 
als Nordwand von Raum 7/8 die aus doppelt faustgroBen Steinen fast isodom ge- 
fugte Sudwand von Raum 9, die auf der Ostwand der ersten Periode aufsitzt und 
weiterhin nach Technik und Richtung die Westwand von Raum 9, die eine Fort
setzung der bankartigen Wand zwischen Raum 7 und 8 darstellt. Die Westwand 
von Raum 11 ist wiederum der Errichtung der ostlichen Terrassenmauer zum 
Opfer gefallen, die nunmehr als das Werk der dritten Periode zu betrachten ist. Die 
Lage der Westwand der zweiten Periode ist durch die Stellung der Pithoi in Raum 11 
als in der Fortsetzung der Westwand von Raum 7 gegeben. Die Nordwand ist auf 
3 m bis zum Eckstein erhalten, von wo aus sie als Wand von Raum 12 im rechten 
Winkel nach Osten umbiegt; diese Bildung schlieBt zugleich eine Fortsetzung der 
Nordwand in ostlicher Richtung aus2; in 0,65 m Abstand von der Ecke liegt wieder 
eine 0,40 m hohe, 0,15 m breite Offnung. Diese Nordwand zeigt am deutlichsten 
die gemeinsame Technik aller Mauern der zweiten Periode: kleine Feldsteine sind 
nach Moglichkeit schichtartig aufeinandergelegt an den Seitenwanden, die Stirnseiten 
aber wie die Langswande sind aus groBeren Blocken gefiigt. Die Nordwand steht 
nun zum Teil auf der offenbar in den oberen Schichten abgetragenen Nordwand des 
alteren Raumes II, die im stehengebliebenen Teil als Stutze des neuen Niveaus 
verwendet wurde. So ist die ursprungliche Gestalt der Raume 9—11 im Osten und 
Norden noch zu beobachten. Dagegen gehoren der zweiten Periode offensichtlich 
die Zungenmauern verschiedener Lange an, die in den Komplex 9—11 vorspringen, 
den Raum 9 in einer Breite von 1,45 m fast ganz abtrennen (in ihm selbst liegt noch 
eine Felsnase bloB), an der Westseite von Raum 11 aber drei kleine Nischen bilden, 
in welchen die Pithoi Aufnahme fanden. Von der nordlichsten dieser Zungenmauern 
(0,35 m dick) war bei Beginn der Grabung noch eben die Stirnbildung aus groBeren

1 In clem Planausschnitt Taf. 30 ist er nur vermutungsweise durch Strichlinien angedeutet. 3 Der
Mauerverlauf entspricht damit dem bei den Kammern zu beobachtenden (u. S. 49fi.).
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jedoch flachen Steinen zu sehen. Spater sturzte diese Stelle ein. Sie war der Fundort 
der ersten Pithoi, wie die Bauern von Monastiraki angaben, und darum bei Beginn 
der Grabung bereits stark zerstort.

In der Raumgruppe g—11 wurden gefunden: in Raum g, und zwar im Winkel 
der Sudwand mit der Wand der ersten Periode, auf dem ursprunglichen Niveau 
der fast ganz erhaltene Pithos 3 (Durchmesser 0,75 m). Er konnte in Scherben voll- 
standig geborgen werden, hatte aber weder Brandspuren noch Hinweise auf seinen 
Inhalt. Rings um ihn lagen Tonklumpen mit Siegelabdriicken sowie Scherben 
von Kannen und Tassen. Raum 11 enthielt auf etwa gleichem Niveau und eben- 
falls in Anlehnung an eine Wand der ersten Periode die Bodenteile von Pithos 21 
und 22 (Durchmesser 0,65 m), im Erdreich dabei ein Kannchen hydriaartiger Bil- 
dung mit schnabelformigem AusguB (Taf. 37, 1), von dem nur der eine seitliche und 
der senkrechte Henkel abgebrochen sind (Hohe 0,074 m)> ferner in der Ecke zwischen 
Nord- und Ostwand der ersten Periode den Pithos 3g, der ebenfalls wegen der Zerstbrung 
des ursprunglichen Niveaus nur im Bodenteil erhalten war, der mit einem durch- 
bohrten Gewicht und GefaBresten darin und westlich davon Scherben eines steil- 
wandigen Pithos der Gattung B mit Brandspuren im FuBteil. Fur die erwahnten 
Pithoi ist zur Verdeckung von Felsspalten das Niveau durch eine Pflasterung von 
kleinen Steinplatten uber einer Erdfullung gebildet. Die auf 3,00m Lange mit 0,30m 
Breite der neuen Nordwand vorgelagerte Bank der alten Nordwand nahm als neues 
Niveau unmittelbar vor der Nordwand die Pithoi 5 und 6 auf. Zwischen beiden 
fanden sich eine Barbotine-Kanne (Taf. 37, 2) mit Tropfenornament, von der der 
Oberteil und der gebrochene Hals erhalten war, der Vertikalhenkel aber fehlte (Hohe 
des Erhaltenen 14,5 cm), ferner Schulter und Mundung einer unverzierten kugeligen 
Kanne etwa derselben Form, ein Pyxisdeckel und ein Becher (Hohe 0,08, Durch
messer 0,125 m) von glockenartiger Gestalt, doch ohne Henkel in zwei Scherben 
(Taf. 37, 3). Pithos 6 lag schrag. Auf derselben Linie wie Pithos 5 stand Pithos 7, 
der bei der erwahnten Raubgrabung groBtenteils zerstort worden war, ferner der 
Unterteil eines Pithos der Gattung B, der Schnabel einer Kanne mit aufgesetzten 
Nietkopfen , Scherben einer dunnwandigen Kanne der eben erwahnten Form 

und der Randteil eines niedrigen SteingefaBes. An der Sudwand der Raumgruppe 
stand auf derselben Linie endlich Pithos 4, der bis 0,75 m Hohe gut erhalten war. 
Das Erdreich um ihn und seine Wandung, jedoch nur um deren unterstes Drittel, 
in dem sich Fettstoffe von 01 niedergeschlagen hatten, zeigte Brandspuren 
auf demselben Niveau wie die in Raum 7 beobachteten. SteinstbBel und Reib- 
steine im Erdreich waren in dieser Lage durch den Brand so mitgenommen, daB 
sie beim Aufheben sofort auseinanderhelen. Der Oberteil des Pithos zeigte 
keine Brandspuren. Die Randpartie fehlte, dagegen fand sich gleich unterhalb von 
ihr im Pithos eine bis auf den AusguB vollig erhaltene Barbotinekanne (Taf. 36, 2) 
edler, kugeliger Form mit Tropfenornament (Hohe 0,15 m).

An den mittleren Strebepfeiler (von 0,75 m Dicke) herangeruckt war Pithos ig. 
Er enthielt, ebenfalls in verkohltem Zustand, Trester von Weinbeeren. Bei der 
Zerstbrung der Magazine kam er bereits unter die ostliche Terrassenmauer zu liegen.
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Seine zeitliche Zugehorigkeit zur zweiten Periode ist eher gesichert als die der 
beiden Pithoi 17 und 18 vor der Nordwand zur ersten Periode. Da das Niveau fur 
sie offenbar aber erst durch den nordlichsten der Zungenmauerzuge geschaffen war, 
scheint es, dab sie von diesem aus in die altere Schicht so hineingesenkt worden sind, 
dab sie zwischen der Zungenmauer der dritten Periode und der Nordwand der 
ersten, nicht der zweiten Wand zu stehen karnen. Bei Pithos 17 fanden sich die 
meisten und am besten erhaltenen der Siegelabdrucke (Taf. 38, 1. 3. 43,1) auf Ton, 
ferner Reste von Tassen, Scherben einer Amphora und auch wieder einige wenige 
Reste guter schwarzgefirnibter Kamaresware. Der interessanteste Fund aber war 
Pithos 18 (Durchmesser 0,60 m), der gleichfalls von der Ostterassenwand uberbaut, 
auch bei der Raubgrabung in Mitleidenschaft gezogen worden war und ebenfalls 
Brandspuren in einer Zone aufwies. Trotz des Druckes der daruber errichteten Mauer 
enthielt er noch nahezu unversehrt zehn Napfe der in Monastiraki ublichen Art 
(Taf. 39, I—3). Scherben von zwei bis vier Varianten dieser Form, darunter solche 
von glockenformigen Bechern (Taf. 37, 4) mit Vertikalhenkeln (Hdhe 0,06 m, Durch
messer 0,076 m), zwei Ausgubgefabe (Taf. 43, 3, Hdhe 12,5 cm), einen bauchigen 
Becher (Taf. 38, 2, Hbhe 0,086 m, Durchmesser 0,11 m) und ein amphoraartiges 
Gefab (Taf. 39, 4). Eine Brandzone im Innern, die aber die Gefabe meist nicht 
beruhrte, zeugte auch hier von der Vernichtung der Magazine durch Feuer. Im 
Erdreich daneben fanden sich noch ein vollig erhaltener Pyxisdeckel (Taf. 38, 4) 
mit Fehlbrandspuren (Hohe 0,033 m, Durchmesser 0,084 m), weitere Tonklumpen 
mit Siegelabdrucken und durchbohrte Tongewichte. Neben Pithos 18 stand ein 
steilwandiger Pithos der Gattung B mit den charakteristischen plastischen Reifen 
um die allein erhaltene Fubzone.

Raum 12. Der angrenzende Raum 12 mit einer 0,60 m dicken Mauer, nur in 
seiner Sudostecke freigelegt, gehort der zweiten Periode an. Dasselbe gilt von 
allen folgenden wahrend des ersten Grabungsabschnitts freigelegten Raumen. Diese 
unterscheiden sich von den bisher betrachteten durch klaren rechtwinkligen Plan. 
Die Freilegung war aui dieser Strecke durch die Feldmauer behindert, die unterhalb 
der zerstorten Ostterrassenmauer verlauft. Dadurch ist es unmoglich, die an diese 
angrenzenden Magazine parallel zu Raum 12 zu untersuchen. Wir wenden uns also 
jetzt einer zweiten, mehr nach Osten gelegenen Reihe von Magazinen zu, der auch 
Raum 8 in jungerer Gestalt zuzurechnen ware. Die Ostwand von Raum 12 bindet 
in die Verlangerung der Sudwand von 14 ein, die als Wand eines nicht ausgegra- 
benen Raums westlich von Raum 14 anzusehen ist und bis an die Fundamentierung 
der Ostterrassenmauer sich erstreckt.

Raum 13. Dieser Raum ist nur in der Nordwand (0,55 m dick) und dem 
Anfang der Ostwand freigelegt, entsprach aber in den Ausmaben dem Raum 14. 
In der Sudostecke fand sich gleich bei Beginn der Grabung, noch in halber Hohe 
erhalten, der Pithos 1 mit Siegelabdrucken (darunter Delphinbilder) auf Ton
klumpen. Er ist an die Aubenwand des alteren Raumes 11 geruckt, also vielleicht 
der ersten Periode und der Reihe von Pithos 3, 21, 22, 39 zuzurechnen, was im 
damaligen Stadium der Grabung noch nicht beobachtet werden konnte.
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Raum 14. Der Raum 14 ist der erste vollstandig erhaltene Raum. Er hat nahezu 
quadratischen GrundriB (Seitenlange 3,35 m). Nord-, Ost- und Sudwand (von 0,65, 
bzw. 0,90, bzw. 0,55 m Dicke) sind gut erhalten, von der Westseite ist wenigstens 
die Innenkante bis 1,40 m Hohe freigelegt. Sie zeigt eine gute Fugung aus faust- 
groBen geschichteten Feldsteinen. Vor die Sudwand ist eine Wand von 0,30 m vor- 
gdegt, die die eigentliche Zimmerwand bildet.

Dieser regelmaBige Raum enthielt in ebenfalls regelmaBiger Anordnung zahl- 
reiche Pithoi, deren Stellung auf dem Gesamtplan (Taf. 117) verzeichnet ist; der 
Rest des Raumes war leer. Von diesen Pithoi sind 26—28 bis zum Rand hinauf 
erhalten (Taf. 40, 1. 2), Pithos 34 bis zu 0,70 m Hohe, dagegen sind von Pithos 30 
nur Wandungsreste vorhanden. In Pithos 28 fanden sich bis zu drei Viertel Hohe 
Spuren verbrannten 01s.

Raum 15. Auf Raum 14 folgt der wenig kleinere Raum 15, in gleichem Er- 
haltungszustand, jedoch vollig leer. Er ist nahezu quadratisch bei 2,8 m Seitenlange. 
Der auch hier geebnete Boden war mit Brandspuren bedeckt. Auf der Nordwand sitzt 
wiederum die Sudwand eines Magazins (16) auf. Man konnte geneigt sein, auch 
hier die Entstehung in zwei verschiedenen Perioden anzunehmen, zumal diese 
Wand (von 0,70 m Dicke) aus groBeren Steinen errichtet ist. Doch ist die Mauer- 
technik vollig gleich und nur ein sekundarer Bauvorgang anzunehmen. Es handelt 
sich hier urn eine Bauweise, die ich mit einem sprachwissenschaftlichen Ausdruck 
agglutinierend nennen mochte; die Wande beider Mauern sind nebeneinandergesetzt 
— im Gegensatz zu Raum 11, wo die eine, altere, teilweise abgetragen worden war —, 
sodaB jeder Raum seine eigenen vier Wande hat (Taf. 41, 1). Auch hier ist besonders 
die Westwand gut gefugt, in der in 0,65 m Hohe uber dem FuBboden des Raumes, 
0,41 m uber einem um 0,20 m vorspringenden Stein eine quadratische Offnung von 
0,14 m Seitenbreite bei 0,27 m Tiefe ausgespart ist, in 0,81 m Abstand von der 
Nordwestecke. Vor die Sudwand ist eine Wand von 0,30 m Starke gelegt, die 
die eigentliche Zimmerwand bildet.

Raum 16, 17, 19. Von der nordwarts anschlieBenden Raumgruppe konnten je- 
weils nur die Ostwand und die anschlieBenden Stucke der seitlichen Wande frei
gelegt werden. Die Erstreckung der Raume 16 und 17 nach Westen blieb unbestimmt, 
die Ausgrabung von Raum 19 der Fortsetzung der Arbeiten uberlassen (s. u. S. 64). 
Die Wand von Raum 16 ist bei 5,00 m Lange 0,65 m dick, die von Raum 17 und 19 
zusammen 7,80 m lang, 0,80 m dick. Die Seitenwande von Raum 17 scheinen 
wiederum sekundar uber Raum 16 und 19 errichtet zu sein. So kam zugleich an der 
Grenze von Raum 16 und 17 ein sageformiger Vorsprung (0,20 m) zustande1.

Raum 16. Vor die Sudwand von Raum 16 ist im Westen noch eine Verstarkung 
von 0,25 m Dicke gelegt, die ebenso wie in Raum 14 erst die Innenwand bildet. 
Unmittelbar an sie geruckt steht Pithos 23, der bis zum Rand ganz erhalten ist und 
nur durch den Erddruck schrag gelegt ward. Dabei fand sich der Innenteil eines dick- 
wandigen offenen Bechers. Ostlich von Pithos 23 stand Pithos 24, der durch den
J Eine Parallele liefern z. B. die Hauser von Kuramenos bei Palakastro BSA. 9, 1902/1903, 330 Abb. 1.
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Druck der eingedrungenen Erde auseinandergesprengt war. Er ist der einzige Pithos 
in den Magazinen, der einen plastischen Girlandenschmuck aufweist (Taf. 41, 2). 
Der Pithos war leer, der Boden durch eine eingesetzte Scheibe gebildet, seine Ful- 
lung also nur in situ moglich. Etwas hinter Pithos 24 stand der stark zerdruckte 
Pithos 25. Weiter nbrdlich war der Raum leer. Das Niveau fur alle Pithoi bildete 
hier wie in Raum 15 eine verkohlte Schicht.

Raum 17. Dieser Raum, ebenfalls nur in seiner 3,80 m langen, bis 0,70 m Hohe 
erhaltenen Ostwand freigelegt, zeigte wieder an der Sudwand innen und auBen 
verschiedene Technik. In ihm treten mehrere Felsnasen nach Osten hervor. Es 
muBte also ein kunstliches Niveau geschaffen werden, indem man die bis zu 1,60 m 
Tiefe unter der Oberkante der Ostwand reichenden Spalten zwischen den Fels
nasen mit Erde fullte und ahnlich wie in Raum C des Palasttraktes mit groBen 
Steinen abdeckte. Das neue Niveau ist durch die Standflache von Pithos 36 gegeben, 
die etwas in die Erdfullung noch eingesenkt war; neben ihm ist der Unterteil (Hohe 
0,08 m, Dicke bis 0,02 m, untere Breite 0,085 m) eines Pithos der Gattung B (Taf. 
43, 2) gefunden, bstlich von ihm stand Pithos 35. Zwischen diesem und der Ecke des 
Raums fand sich eine schrag in die Erde gerichtete Tonrbhre von 0,12 m Durch- 
messer, von der ein gebrochenes jetzt 0,35 m, ursprunglich wohl 0,50 m langes Stuck 
erhalten ist. Diese Rohre reichte in die Fullschicht hinein, ihre Lage ist durch die der 
Felsnasen bedingt. Es ist wahrscheinlich, daB es sich hier um eine Art Wasser- 
leitung handelt. Die Fullschicht konnte aber aus Zeitmangel nicht weiter unter- 
sucht werden.

Raum 19. Der angrenzende Raum wurde im ersten Grabungsabschnitt nur im 
Ostteil freigelegt. Er fallt durch seine gute Mauertechnik auf. tjber dem groBen 
Eckstein an der Nordwand ist die regelmaBige Schichtung der Feldsteine in funf 
Reihen gut zu beobachten. Der hoher gelegene Teil ist hier bis zu 1,40 m Hohe er
halten. Auch an dieser Stelle ist eine Innenwand (von 0,45 m Dicke) vorgelegt. Auch 
die 0,80 m starke Ostwand besteht hier aus groBen Bldcken. Die Sudwand zeigt 
wiederum die verschiedene Technik kleiner Steine nach innen, grbBerer nach auBen, 
die auf Agglutination schlieBen laBt. An die vorgelegte Nordwand ist Pithos 37 
geruckt. Er ist bis zur halben Hohe erhalten, aber durch den Druck des Inhalts 
zersprengt. Sein Durchmesser betrug etwa 0,60 m. Sudlich davon sind von Pithos 38 
nur Rand-, Henkel- und Wandungsscherben gefunden. Daneben lag das Rand- 
stuck eines dunnwandigen Kessels (Dinos) mit senkrechtem Henkel. Ein 
weiterer Pithos (40) blieb zunachst nur unter der uberhangenden Feldmauer zu 
erkennen.

6. DER TRAKT DER KAMMERN

Am Hang unterhalb der Reihe der Magazine wurde sogleich bei Beginn der Gra- 
bung die Verfolgung von Mauerziigen in Angriff genommen, die aus dem Acker- 
boden herausragten. Die Schwierigkeiten des Erdabtransportes lieBen es aber nur 
dazu kommen, die Innenwande einiger Raume freizulegen und deren Gestalt einiger- 
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maBen zu bestimmen. Da die Abschwemmung hier an der starkeren Neigung des 
Hanges weniger Erdreich uber die Raume gelegt hatte, war der Zustand der 
Erhaltung der Mauern weit schlechter. Funde blieben selten. Sie wurden namentlich 
aus der Fullschicht gewonnen, die zur Herstellung eines ebenen FuBbodens im ab- 
schussigen Gelande in jedem Raum estrichartig hatte geschaffen werden miissen. 
Die keramischen Funde blieben auf Gebrauchsware geringer Oualitat beschrankt. 
So hatte diese Grabung nur die Aufgabe, die Ausdehnung der bebauten Flache 
festzustellen und den Charakter der unterhalb der Magazine gelegenen Baulichkeiten 
zu bestimmen. Weiter unterhalb in ostlicher Richtung wurden keine Mauerzuge 
mehr abgelesen. In den untersuchten Raumen fanden sich keine Pithoi. Sie konnen 
also nicht als Magazine, wohl aber als Wirtschafts- und Wohnraume der Diener- 
schaft gelten und sollen darum im folgenden als Kammern bezeichnet werden1.

Die Grabung begann im Sudabschnitt in Raum 44 und setzte sich dann nach 
Norden und Suden fort. Die Beschreibung soil aber von Norden nach Suden vor- 
genommen werden. Bei der Zahlung der Raume ist bereits der im zweiten Grabungs- 
abschnitt freigelegte Verbindungstrakt mit den Raumen 18—34 berucksichtigt. 
Ein steingerechter Plan fur den Kammertrakt ist aus Zeitmangel nicht aufgenommen 
worden2.

Im Gegensatz zu den Magazinen waren die Kammern nicht von oben her zugang- 
lich. Allerdings ist die aufgehende Mauer nirgends erhalten. Die freigelegten Mauer
zuge stellen nur den Sockel der Wande dar, auf denen diese aus Lehmziegeln er- 
richtet waren. Sie sind als Sockel auf der Oberflache mit flachen breiten Steinen 
abgedeckt. Die Fundamentierung besteht aus kleineren Feldsteinen. Dabei unter- 
scheidet sich auch hier die Mauertechnik nach der baulichen Funktion der Wande. 
Die Seitenwande und die Ostwande, die den Druck des Erdreichs am Berghang 
aufzuhalten haben, sind aus groBeren Blocken, wie sie auch im Palasttrakt ver- 
wendet sind. Die in Raum 38 bis zu 0,55 m Hohe erhaltenen Westwande sind aus 
kleineren Steinen errichtet. Der Wandsockel bezeichnet zugleich das Niveau der 
Raume, das bei den hbher am Hang gelegenen Teilen durch den naturlichen Felsen 
und das Erdreich daruber, bei den niedrigeren durch einen anscheinend festge- 
stampften Estrich aus Fullerde mit vielen Scherben gebildet wurde. Diese Beobach- 
tung wird bestatigt durch den Befund am Nordende der Kammerfolge.

Hier gelangt man von dem 1,40 m breiten, mit zwei Reihen Steinplatten ge- 
pflasterten Korridor 35 in den anstoBenden nahezu quadratischen (3,00 m :2,8ο m) 
Raum 36 uber eine Treppenschwelle (Taf. 42,1). Zwei Stufen von 1,00 m Lange, 0,35 
bzw. 0,50 m Breite und 0,11 bzw. 0,23 m Hohe (von auBen nach innen aufgefuhrt) 
fuhren zwischen der Westwand des Raumes und seiner hier um 0,20 m verdickten 

1 Ahnlich charakterisiert Grundmann u. S. 64 fi. die nordliche Fortsetzung dieser Raume. DaB der Fund 
guter Eierschalenware sie als Teil der Palastanlage erweist, besagt noch nichts fur ihre Verwendung.
2 Der Plan Taf. 30 stellt einen Zusammendruck von 3 Einzelplanen dar: 1. Palasttrakt, 2. Magazin-
gruppe mit Grundmanns Grabungsgelande, 3. Kammertrakt. Dabei ist die Wiedergabe der Raume 35 
bis 49 ungenau und nicht in ihrem Verhaltnis zu Raum 24—34 orientiert. Ihre West- und Ostwande 
liegen in der Flucht der nordlichen Kammergruppe.
4 Kret. Forsch.
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Nordwand in den Raum und auf ein Niveau, das durch einen Block in der Nord- 
westecke gegeben ist, im ubrigen aber hier wie in den anderen Raumen von einem 
Estrich gebildet war. Das Niveau der obersten Stufe ist zugleich das des um- 
gebenden Wandsockels, der im Suden und Osten durch massige Blocke gegeben ist. 
Damit wird durch diese Treppenschwelle das Aussehen der Raume kenntlich. 
Auf der Hohe der Sockel trat man von einem Raum in den anderen.

Von Raum 38 ist nur die Ostwand ablesbar. Der wegen des Baumbestandes nicht 
freilegbare, 3,50 m tiefe Raum 38 enthielt in der Nordwestecke eine ahnliche niveau- 
bildende Steinbank, hier von 0,70 :0,60 m Ausdehnung. In ihm fanden sich Scherben 
von Pithoi, Knetschusseln, Kohlenbecken, Tassen und Schusselrandern. Die Ost
wand ist 0,75 m, die Nordwand 0,90 m dick. Zwischen Raum 38 und 39 liegt ein 
schmaler, am Sudende von Raum 38 wohl westwarts umbiegender Korridor von 
0,70 m Breite.

Von Raum 39 ist wiederum nur die 0,75 m dicke Westwand (Taf. 42, 2) und die 
Westecke bis 0,70 m Hohe erhalten. Nicht verbunden mit den bisher besprochenen 
Raumen ist Raum 40, von dem die Ostwand nur ablesbar, die Nordwand auf 0,70 m 
meBbar ist. Der nicht numerierte Raum ostlich davon enthalt in der Sudwest- 
ecke von der aus kleinen Steinen sorgsam gefugten Sudwand wiederum eine bank- 
artige Bildung. Es schlieBt sich der schmale Raum 42 an, vor diesem liegt auf wenig 
niedrigerem Niveau ein weiterer schmaler Raum 41. Dessen Westwand ist trotz der 
zu Raum 42 nicht parallelen Fuhrung nicht als alter anzusehen, da sie nicht unter 
die Ostwand jenes Raumes zu liegen kommt. In diesem Raum kann vielleicht der 
Unterbau einer Treppe erkannt werden. In Raum 42 sind Scherben von plastisch 
verzierten Pithoi, von Kannen, Bechern und steilwandigen Schusseln zusammen 
mit dem FuBteil eines hohen schlanken GefaBes gefunden. Dies alles stellt Gebrauchs- 
ware aus einfachem, grobkornigen Ton dar.

Weiter sudwarts ist dann nur der Verlauf jeweils der Westwande der Raume 42, 
43, 44 und 48 zu verfolgen. Der Ansatz einer Nordwand ist nur zwischenRaum 43 und 
44 mit 0,90 m Dicke auf 0,90 m Lange zu beobachten. In der Nordwestecke von 
Raum 43 liegt eine herdartige Steinsetzung von 0,45 : 0,60 m GroBe, die im Niveau 
des Raums von einer Steinplatte uberdeckt war. Im Innern von Raum 43 fanden 
sich der Rand eines dickwandigen Dinos, Henkel und Bodenteile eines Kraters, 
der Henkel eines sogenannten AusguB-Skyphos (Form von Taf. 43, 3), der FuB eines 
Fruchtstanders mit einem ψ-artigen Zeichen1 und nur wenige Scherben von kleinen 
Napfen und Bechern. Ein ahnlicher Befund von Schusseln, AusguB-Skyphoi und 
wenigen Pithosscherben mit Girlandenornament zeigt sich auch in den anstoBenden 
Raumen.

Die Raume 45 und 46, deren Wande* aus regelmaBig gefugten kleinen Steinen 
errichtet sind, passen sich im GrundriB dem Verlauf der Westwande von Raum 42, 
43, 44 und 48 an. Vielleicht ist, zumal angesichts der 2,40 m breiten, 2,10 m vor- 
springenden bastionartigen Bildung sudlich von Raum 48, die Annahme erlaubt,
1 Ahnliche Zeichen in Apodulu unten S. 139. * Raum 46 hat eine Breite von 6,90 m, die Ost
wand ist 0,75 m, die Nordwand 0,90 m, die 3,40 m lange Sudwand 0,75 m dick.
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daB diese Westwande mindestens von 44 und 48 mit dem typischen sageformigen 
Verlauf eine AuBenfront des Traktes darstellen, die sich in der Bastion und in 
der Ostwand von Raum 49 fortsetzt. Die Mauerzuge westlich der letztgenannten 
sind nur eben noch im Boden abzulesen, die Richtung der gemeinsamen Sudwand 
von Raum 46 und 47 aber ist auf 8,60 m zu verfolgen bis zum AnschluB an die Fort- 
setzung der Ostwand von Raum 1. Doch ist wegen der Anpflanzung von Baumen 
und der besonderen Schwierigkeiten des Erdabtransportes an dieser Stelle nahe 
dem Sudende der Kammergruppe der Zusammenhang von Kammern und Magazin- 
trakt nicht zu untersuchen. Der Fund zahlreicher Reste von zertrummerten Pithoi 
unter dem Niveau von Wandsockel und FuBboden der Kammern konnte indes die 
Annahme nahelegen, daB die Kammern uber alteren, vielleicht der ersten oder 
zweiten Periode der oberen Magazine gleichzeitigen Magazinraumen angelegt waren. 
Von da aus wurde auch die Richtung der Wande des Nordflugels der Kammern im 
Verhaltnis zum Nordende des Magazintraktes sich erklaren, wie sie im zweiten 
Grabungsabschnitt (s. u. S. 64ff.) beobachtet worden ist. DaB die Fortsetzung der 
Kammern nach Norden die Orientierung der Nordmagazine uberschneidet, durfte 
namlich als Indiz fur die Prioritat der Magazine mindestens im Bauvorgang sprechen. 
Die Verwendung von groBeren Blocken als Wandsockel in der Art des Palasttraktes 
konnte dann auf Gleichzeitigkeit der Kammern mit diesem, also auf Errichtung 
in der dritten Periode weisen1.

7. DIE FUNDE

Den interessantesten Bestandteil der Einzelfunde bilden beim Fehlen bemalter 
Keramik die Siegelabdriicke, die nach Reinigung und Praparierung eine besondere 
Behandlung verdienen. Sie kann hier nicht vorgelegt werden. Die am besten erhalte- 
nen Stiicke geben Taf.38, 1. 43, 1 und 38, 3 (0,11:0,025 m) wieder. Die Abdrucke 
finden sich auf durchbohrten Ton-'Gewichten’ und auf Tonklumpen. Sie waren 
gleichsam als Siegellack auf die Verschnurungen gelegt, deren Spuren noch auf der 
Ruckseite (Taf. 38, 1) zu sehen sind2. Das Auftreten verschiedener Siegel in dem 
geschlossenen Raumkomplex der Magazine legt die Vermutung nahe, daB es Haus- 
marken nicht des Besitzers der Magazine oder der betreffenden Pithoi sind, was 
eine gemeinsame Unterbringung des Besitzes aller, dann wirtschaftlich selbstandig 
zu denkenden Palastinsassen bedeuten wurde, sondern des Lieferanten. Wenn wir — 

1 Die zweite Verwendung der Kammern selbst als Magazine durch Aufstellung von Pithoi wurde 
allerdings nach dem in Raum 27 des 2. Grabungsabschnittes Beobachteten der III. Periode angehbren, 
sodaB die alteren Niveaus der I. oder II. Periode zuzuschreiben waren, nach dem Befund in Raum 27 
mit groBerer Wahrscheinlichkeit der II. Andernfalls muBte der Umbau in 27, offenbar nach einem 
Brand, noch einer jungeren Schicht der III. Periode angehoren. Nach der Abfolge in 27 mochte man 
wirklich die Kammern in die III. Periode setzen. So kommt man um die Annahme zweier Unterperioden 
von Raum III fur Raum 27 nicht herum. 2 Zur Verwendung der Siegel: Hazzidakis, Tylissos 45. 
Karo, Lambros-Festschrift (1935) 569ff. Zur Herstellung der Abdrucke: Hazzidakis a.0.45,4. Ahnliche 
Tonklumpen mit Siegelabdrucken fanden sich in Zakro: BSA. 7, 1900/1901, 132f.
4*
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bei dem aristokratischen Charakter der alterminoischen Kultur (s. u. S. 60) gewiB 
mit Recht — griechische Verhaltnisse Kretas schon auf minoische Zeit ubertragen 
durfen, sind es also die Erkennungszeichen der Klaroten, deren Ertrag den Be- 
wohnern des Palastes ihren Lebensunterhalt sicherte. Diese Siegelabdrucke schei- 
nen in ihrer Mehrzahl der alterminoischen Entwicklung anzugehdren, die vor der 
Verbreitung der hieroglyphischen Zeichen in der dritten mittelminoischen Periode 
liegt1. Sie weisen damit bereits einen Weg zur Datierung der Magazine, in denen sie 
ausschlieBlich gefunden sind.

Nur im allgemeinen in die mittelminoische Zeit sind auch die zahlreichen Pithoi 
aus den Magazinen zu setzen. Stilistische Unterschiede sind auch dort nicht fest- 
zustellen, wo der baugeschichtliche Befund eine Scheidung von alteren und jungeren 
Pithoi erlauben durfte. Es muB aber auffallen, daB die fur die groBen Palaste der 
mittelminoischen Zeit typischen Pithosformen * hier fehlen und nur entwicklungs- 
geschichtliche Vorstufen dazu festzustellen sind. Das gilt auch von dem einzigen 
mit ihnen an Reichtum des Ornaments vergleichbaren, aber zum mindesten in der 
dritten Bauperiode nach den Funden im Palast- und Kammertrakt nicht verein- 
zelten, groBen Pithos (24) mit einem hangenden Girlandenornament zwischen den 
plastischen Reifen (Taf. 41, 2). Samtliche Pithoi sind unbemalt, aus grobem Ton, 
doch ohne Glimmereinsprengungen, wie sonst offers dickwandige, anscheinend vor 
allem fruhminoische GefaBe, und hart gebrannts. Der Rand ist wulstartig aufge- 
bogen, unter ihm und uber dem FuB sind je drei dicke runde Vertikalhandhaben 
angebracht. Nach der Form unterscheiden sich zwei Gattungen: die haufigste und 
am besten bekannte Gattung A (Taf. 40, 1. 2) ist weitbauchig, die groBte Weite liegt 
in der Mitte der GefaBhohe; auch der Kontur des Unterteils ist — mit Einziehung 
— gerundetR Die Gattung B hat eine steilere Wandung, der Unterteil wachst 
aus einem horizontalen Boden kegelstumpfartig empor. Die Zone uber dem FuB, 
uber die die Henkel hinweggreifen, ist mit drei oder mehr Reifen eines plastischen 
Ornaments verziert5, das durch Eindruck des Fingernagels oder eines ihm nach- 
gebildeten Holzwerkzeugs in ein aufgelegtes Tonband (Stichverzierung) ent- 
steht und so den Eindruck lebhafter Bewegung erweckt (Taf. 43, 2). Dasselbe Or
nament, das an gedrehte Seile6 als zusammenhaltende FaBreifen erinnert, findet 
sich auch an den Girlanden von Pithos 24, wahrend dessen Bauchreifen mit ein

1 Evans, Scripta Minoa 144. Matz, Fruhkretische Siegel 4. Abdrucke der Verschniirung auf der Ruck-
seite bei Kisten in Knossos, Evans a. O. 44. 2 Zu ihnen Banti, Annuario NS. I —II 17. 3 Zur
technischen Herstellung der Pithoi (vgl. Evans, Palace II 299. 418) muB auf den auch fur die Erhaltung
der Tradition bis zur Gegenwart wichtigen Aufsatz von Xanthudides, Essays in Aegaean Archaeology pre
sented to Sir Arthur Evans Ilifi. hingewiesen werden; vgl. Casson, Antiquity 12, 1938, 464ft. 4 So die 
mit mehr Henkeln ausgestattete Form aus Phaistos bei Bossert, Altkreta3 194 Abb.339. 5 Zu 
diesem Ornament Banti, a. O. 25!. Es bleibt in der spateren Entwicklung dieser Gattung erhal- 
ten: Banti, a. O. 28 Abb. 36. Das Exemplar in Festos I 280 Abb. 161 (vgl. ebenda Taf. 39) 
entspricht unseren Pithoi. Durch Banti, a. O. 38 Abb. 47, Bossert3 192 Abb. 333 ist die Datierung 
dieses Ornaments vor die Errichtung des ersten Palastes von Phaistos gegeben. 6 An die Ver- 
wendung solcher Seile nur beim Transport denken als Vorbild des Ornaments Chapoutliier-Demargne,
Fouilles de Mallia III 46.
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fachem Gratenmuster verziert sind. Beide Gattungen1 erscheinen auch sonst 
gleichzeitig nebeneinander*, doch gehort der steilwandigen, wohl auch hoheren 
Gattung B die Zukunft in der dritten mittelminoischen Periode und danach in 
der Entwicklung, die zu den ’Amphoren’ der spatminoischen Palaststilgattung3 
fuhrt. Das Ornament scheint indes auf Monastiraki beschrankt und muB wiederum 
als Vorstufe spaterer Verzierung gelten, in der die belebte plastische Bildung auf- 
gegeben wird. In der fat hat diese wohl eine innere Verwandtschaft mit dem Bar- 
botine-Schmuck, der ebenfalls mit plastischen Mitteln fast malerische Wirkungen 
von Licht und Schatten hervorbringt. So wird man die Pithoi der Gattung B der 
ersten und zweiten mittelminoischen Periode zuschreiben durfen. Fur die Gattung 
A fuhrt die Vorliebe fur weitbauchigen Kontur, die in MM III schon ganz fehlt, 
zur selben Datierungi.

Die keramischen Einzelfunde genau zu datieren, ist im gegenwartigen Zustand 
der Untersuchung schwierig. Die Masse der Funde aus den Kammern gehort Gat
tungen der Gebrauchsware an, die an sich schwet festlegbar sind5. Ihre Formen 
lassen sich noch nicht rekonstruieren. Ornamente fehlen, die keramische Technik 
ist schlechter. Im Palasttrakt sind von Formen6 nur Pithoi wie 24 faBbar, die 
Scherbenfunde insgesamt sind gering. Dasselbe ist wegen der intensiven Bebauung der 
Ackerbodendecke uber diesen Raumen auch fur die Freilegung der groBeren Palast- 
anlagen weiter sudwestlich zu erwarten. Beiden Trakten und dazu den Magazinen 
gemeinsam ist die Form der niedrigen, wenig ausgebauchten Tasse (Taf. 39, I—3, 
43, 4). Sie ubergreift aber entwicklungsgeschichtlich den Ablauf von der dritten 
fruhminoischen bis zur dritten mittelminoischen Periode?. Kleine Unterschiede der 
Qualitat, wie die dickere Wandung eines im Palasttrakt gefundenen Exemplars, kon- 
nen nicht mit Sicherheit als zeitliche Indizien fur MM III angesehen werden. So 
bleibt die stilistische Einordnung beschrankt auf das Material, das die Magazine ge- 
liefert haben. Die Scherben aus den anderen beiden Trakten konnen zunachst nur 
nach deren baugeschichtlichem Verhaltnis zur Magazingruppe, nicht stilistisch be- 
stimmt werden. Nur so viel darf behauptet werden: die Scherbenfunde uberschreiten 
weder nach oben noch nach unten wesentlich die Grenze der mittelminoischen 
Epoche. Allenfalls konnten die Anfange der Besiedlung noch ins ausgehende Fruh- 
minoische hineinreichen. Spatminoische Scherben sind auf dem Grabungsgelande 
von Monastiraki bisher nirgends gefunden worden.

1 Das beste Beispiel gleichzeitiger Pithoi, das (wie auch Evans III 264 Abb. 179) besonders mit 
Pithos 24 zu vergleichen ist und nur in der Bildung des FuBes (dort abgesetzt) verschieden ist, 
zeigt der neueste Bericht uber Mallia: Fouilles de Mallia III Taf. 51. Auch dort ist der Haupt- 
schmuck Nachbildung von Seilen, die um die Wandung gelegt waren, wie bei Pithos 24 und der
Gattung B. Vgl. auBerdem Hazzidakis, Tylissos I 15 Abb. 3. 16 Abb. 4. Villas minoennes Taf. 20, 1.
3 Banti, a. O. 27f. 3 In MM III setzen sie Evans II 418 Abb. 241. IV 638 Abb. 626 und Banti,
a. O. 17. 28. 37 Abb. 44b. 4 Fortleben von Gattung A in MM III: Evans IV Suppl. Taf. 46.
5 Zu den Schusseln vgl. Xanthudides a. O. Taf. 42, 5687. BSA. 19, 1912/1913, 30. Seager, Mochlos
Abb. 32 Xllla. Abb. 18 IV 1. 6 Zur besonderen Technik solchcr Ware: Banti, a. O. 18.
7 FM III: Mochlos, Evans I 109. Seager Abb. 49f. Palaikastro, BSA. Suppl. I Taf. 2, 29f.
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Die Keramik aus den Magazinen ist einheitlich und durch eine Reihe von gut 
erhaltenen GefaBen jetzt ini Museum von Chania vertreten1. Sie ist zum groBten 
Teil einschlieBlich der meisten kleinen Tassen mit der Topferscheibe gedreht 
und aus einem offenbar einheimischen grau-gelblichen Ton hergestellt, der 
dunne Bildung der Wand auch bei grbBeren Formen zulaBt. Die ausgesprochen 
dunnwandige sogenannte Eierschalenkeramik ist selten, fehlt aber nicht ganz. 
Nahezu alle GefaBe sind tongrundig gelassen. GefirniBte GefaBe fanden sich nur 
wenige, Kamares-Ware mit aufgesetzten weiBen Ornamenten so wenig, daB sie 
als Import anzusehen ist. Die stilistische Bestimmung muB sich also allein auf die 
Formen begrunden.

Die am haufigsten vertretene Form, die der henkellosen Tasse (Hbhe 4,5 cm, 
Durchmesser 7—8 cm), stellt die Leitform der einfachen Keramik von MM I 
dar (Taf. 39, I—3. 43, 4). Die runde 'Teetasse’ mit oder ohne Henkel fehlt dagegen2. 
Aber auch eine zweite Becherform, die an die des Glockenbechers erinnert und 
mit und ohne Henkels auftritt (Taf. 37, 3. 4), ordnet sich derselben Epoche und 
der Keramik der alteren Palaste ein. Dasselbe gilt von der Form4 des elliptischen 
Naples (Taf. 38, 2). Ein AusguBgefaB mit Horizontal- und Vertikalhenkel und 
schnabelformiger Mundung (Taf. 37, 1) hat ebenfalls in MM I Verwandte, wenn 
auch kaum vollig entsprechende Parallelens. Eine Abart einer einfachen kleinen 
Amphora (Taf. 39, 4) stellt sich durch ihre bauchige Form in den Zusammen- 
hang der Formentwicklung von MM 16. Auch ein Pyxisdeckel (Taf. 38, 4), in mittel- 
minoischer Zeit an sich selten 7, hat unter den MM I-Funden aus der Ka- 
mareshohle seine Parallelen. Vor allem erlauben vier grbBtenteils erhaltene Ge
faBe eine genauere Einordnung. Da ist zunachst die Form, die ich nach franzo- 
sischem Vorbild als AusguB-Skyphos bezeichnen mochte (bridge-spouted bowl): 
ein bauchiger Eimer oder Skyphos [mit hochgezogenen seitlichen Henkeln, 
Wolbung des GefaBrandes flach nach innen und Schnauzenbildung (Taf. 43, 3). 
Diese Form, die in dem GefaB von Abydos8 ihre bekannteste Parallele und den 

1 Fur eine Geschichte der Formen der minoischen Keramik fehlt es bisher noch an Obersichten, Arie 
sie Furumark, The Mycenaean Pottery iioff., fur die der minoischen Ornamente und i6fi. fur die 
Formen der mykenischen Keramik vorgelegt hat. Andeutungen bei Mackenzie, JHS. 26, 1906, 244ff., 
danach Karo, RE. 11, 1760, Reisinger, Kret. Vasenmalerei 5. 8f. Pendlebury beschreibt in erster Linie 
den Ornamentschatz einer jeden Epoche. 2 Zur Gattung: Mallia I 54 Taf. 28, 2. 10, 2. 25, 1. 
Gournia: Hall Taf. I 2. Transactions I 194 Abb. 2b. Knossos: JHS. 23, 1903, 180 Abb. 8, 8. Evans I187
Abb. 136b. 167 Abb. 118. Vorstufen 0. S. 53 A. 8. Zur Teetasse: Pendlebury, BSA 30, 59. 3 Ohne Hen
kel: Annuario NS I—II 234 Abb.4.23 Abb. 25b. JHS. 23, 1903, 180 Abb. 8, 4. Mit Henkel: Hazzidakis, 
Tylissos 65 Abb. 34, 3. Villas minoennes Taf. 16, 2 Annuario a. O. 234 Abb. 5. 12 Abb. 2d Xanthudides 
Taf. 9, 6861. 46, 5117. Mit zwei Henkeln: Pendlebury 114 Taf. 19, xa. 4 Sphoungaras: Transactions
III 2, 51 Abb. 23C, vgl. Pseira, ebenda III 1, 31 Abb. 12, als altere und jungere Parallelen. 5 BSA. 
6, 1899/1900, 307 Abb. 7, I. Xanthudides Taf. 41, 4968. 51, 6887. Vorstufen: Phaistos, Evans I 144 
Abb. 105. Sphoungaras, Transactions III 2, 55 Abb. 28f. 6 Banti 19 Abb. 15. Festos I Taf. 25. 
Bosserts 193 Abb. 336; junger Fouilles de Mallia I Taf. 27, b. 7 Kamares, BSA. 19, 1912/1913, 27 
Abb. 6c. Zur Seltenheit BSA. 9, 1902/1903, 302. 341. 8 Garstang, Liverpool Annals 5, 107 
Taf. 13. BossertJ 296 Abb. 557. Fimmen, Kret.-myk. Kultur 157. Pendlebury 144!. Matz, 
Gnomon 16, 1940, 148, 151. Schaeffer, Ugaritica 39, der uber die Grenze der 12. Dynastie
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sicheren Anhalt zeitlicher Fixierung hat, entwickelt sich aus einer niedrigeren 
uber die hier und in dem etwas plumperen GefaB von Abydos vorliegende Form zu 
der jungeren, bei der der Unterteil bereits Anteil hat an der zur Stufe von MM III 
fuhrenden Straffung des GefaBkonturs. Unser Exemplar stellt sich damit in die 
Mitte der Entwicklung’, die in Knossos durch Vasen vom ausgehenden MM I und 
friihen MM II vertreten wird. Es gehort also der Reifezeit des Mittelminoischen 
an, fur die die Vorliebe fur ausgewogene bauchige Formen charakteristisch erscheint.

Zu einer ahnlichen Einordnung gelangen wir auch bei den drei Kannen, die durch 
die gemeinsame Technik der Oberflachenbehandlung zusammengefaBt werden. Sie 
stellen sich durch sie zu der in MM I beginnendenBarbotine-Keramik*, konnen aber 
nur als Vorstufen dafiir betrachtet werden, die mindestens noch der Ausbildung 
des eigentlichen alterminoischen Palaststils (MM II) voraufliegen. Bei zweien von 
ihnen (Taf. 36, 2. 37, 2) kommt die dem Barbotine-Schmuck zugruride liegende Auf- 
tropfung von Reliefornament durch einen Schlickerbewurf 3 zustande. Die dritte, 
ubrigens handgemachte (Taf. 36, 1), hat — ahnlich wie andere Barbotineware in 
einzelnen Feldern mit ausgesparten Trennstreifen — ein ausgebildetes, netzartiges 
aufgetropftes Ornament, und zwar der groberen Art, die man als 'Felsenmuster’ 
(Rock Work) zu bezeichnen pflegtr.

Nach ihrer Forms ordnen sich alle drei Kannen6 ebenfalls in MM I ein. Dabei 
stellt die bis auf die Mundung ganz erhaltene Kanne (Taf. 36, 2) eine der reinsten 
Formen der bauchigen Kannen dieser Zeit dar und laBt noch die vollig kugelige 
Grundform erkennen.

Das keramische Material aus den Magazinen bildet somit stilistisch eine Einheit. 
Mit seinen Formen?, die gleichsam die Akme der mittelminoischen Entwicklung, 
die in ihr gegebenen Tendenzen veranschaulichen, erlaubt es eine sichere Datierung 
mindestens in die reife erste mittelminoische Periode. Die Vergesellschaftung mit 
Kamaresware, die Vergleichbarkeit auch mit Vertretern der auf die groBen Palaste 
beschrankten Ware von MM II bestatigt diesen SchluB. Die Funde aus den Maga- 

heruntergeht und damit die Ubereinstimmung mit dem Beiund in Ugarit gewinnt. 1 Die Geschichte 
dieser Form ist behandelt von Banti, a. O. 14!. Abb. 6. 9—10. Unser Stuck stellt sich zu den altesten, 
die der Errichtung des ersten Palastes von Phaistos vorausliegen oder ihr gleichzeitig sind: Festos I 
Taf. 35. Banti, a. O. 12 Abb. 6b. c. 16 Abb. 10 a. 37 Abb. 46. Kamares, Evans I 238 Abb. 179. 
MonLinc. 6 Taf. 9, 8. Knossos, Evans I 246 Abb. 186c; II 1, 371 Abb. 206; IV 137 Abb. 107. Hazzi- 
dakis, Villas Taf. 19, 2. Alter ist Festos I Taf. 12a, junger Evans I 555 Abb. 403. Banti, a.O. 26, 3. 
2 Zum Beginn der Barbotine-Keramik: Evans I 179f. 3 Sphoungaras, Transactions III 2, 58 Abb. 30. 
Evans I 173 Abb. 122, 5. 267 Abb. 198. Palakastro: BSA. 9, 1902/1903, 322 Abb. 21, 1. Banti, 
a. O. 19 Abb. 16. 4 Evans I 181 Abb. 129a. BSA. 30, 1928/1930, 62. 68. MonLinc. 6 Taf. 9, 6. 
10, 14. BSA. 19 1912/1913, Taf. 7a. Evans IV 86 Abb. 54. loofl.; Barnacle-Work genannt, vgl. auch 
Pendlebury 107. 5 Banti, a.O. 20 Abb. 18. Evans I 173 Abb. 122. Sphoungaras, Transactions 
III 2, 58 Abb. 30a. Alter: Gurnia, ebenda I Taf. 25 G Va. Seager, Mochlos 18/9 Va. MonLinc. 
6, Taf. 10, 23. Xanthudides Taf. 45, 5698. Hazzidakis, Villas Taf. 17, 2. Vgl. die Gegenuberstellung 
bei Reisinger, Kret. Vasenmalerei Taf. I 3. u. 5. 6 Der Unterteil der Kanne Taf. 36, 1 ist noch 
nicht sicher erganzt. Moglich ist der Vergleich mit der ebenfalls mittelminoischen Form Banti, 
a. O. 19 Abb. 16. 7 Zur Form von Taf. 43, 3 bemerkt Evans bei Schaffer Ugaritica 61, dafi sie 
unbemalt nach MM la nicht vorkomme.
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zinen von Monastiraki sind gleichzeitig mit denen aus den protopalatialen Hausern 
von Knossos1 und aus dem ersten dortigen Palast.

Beobachtungen bautechnischer Art unterstutzen diesen Zeitansatz. GewiB 
fehlen die sorgsam gefugten Quadermauern der groBen Palaste, die schon in 
ihrer Fruhzeit vorkommen. Aber die aus kleinen Steinen gut gefugten, gleichsam 
aufgemauerten Wande einiger Magazine haben ihre Entsprechung in den altesten 
Teilen der Palaste von Knossos, Phaistos und Mallia. Die abgerundete Bildung von 
Ecken, wie wir sie nur noch bei den alteren Magazinen der ersten Bauperiode beob- 
aehteten, dann aber aufgegeben sahen, kommt auch in Knossos schon im Lauf von 
MM I abh Andererseits hat die scheinbar kyklopische Bauweise der westlichen und 
der ostlichen Terrassenmauer in den Hausern von Zakros eine Parallele vulgarerer, 
also jungerer Verwendung (MM III). Selbst das Auftreten von Resten einer 
Wasserleitung, wie wir sie in Raum 17 sahen, stellt die Magazine auf gleiche Stufe 
mit der Phase MM I der Palastentwicklung in Knossos.

An der Errichtung und Benutzung der Magazine in der ersten mittelminoischen 
Periode und vielleicht gleichzeitig mit der als zweite Phase gezahlten altermino- 
ischen Palaststilgattung (MM II) kann also kein Zweifel bestehen. Damit ist die 
Grundlage geschaffen fur einen Blick auf die Baugeschichte des Palastes von Mona
stiraki, soweit der Stand der Grabung daruber zu urteilen erlaubt.

Wir sahen, daB den Magazinen altere Anlagen an der gleichen Stelle voraus- 
gegangen waren. Eigene, etwa fruhminoische Funde haben sie nicht geliefert. Die 
auf dem Niveau ihrer Mauern gefundenen Scherben, wohl auch die noch auf diesem 
erhalten gebliebenen Pithoi, erlauben keine scharfe zeitliche Trennung von den 
Magazinen. Fur dieAufgabe der abgerundetenEcken fanden wir soeben in Knossos 
auch noch den Zeitraum derselben Periode MM I. Man wird daher den Beginn der 
Besiedlung der Charakes-Hbhe in den Anfang von MM I setzen durfen. Im Lauf 
dieser Periode, mehr gegen ihr Ende hin, erfolgte dann die Erneuerung, die zum 
Teil noch altere Mauern, vielleicht auch Raume, benutzte. Gleichzeitig mit ihr 
muB auf der Hohe ein Palast errichtet worden sein. Er wird durch die Verwendung 
der Magazine vorausgesetzt, die nur als Teil einer grbBeren Anlage, nicht von ein- 
zelnen Hausern, zu verstehen sind. Das Ende der Magazinbenutzung wurde durch 
eine Brandkatastrophe herbeigefuhrt. Sie hat das abnehmbare Reisigdach der Raume 
betroffen sowie merkwurdigerweise nur ein bestimmtes niedriges Niveau innerhalb 
der Magazine und ihrer Pithoi, dazu den FuBboden der am weitesten nach Osten 
gelegenen Raume. Es ist vielleicht anzunehmen, dab sich der Brand von den niedriger 
am Hang gelegenen, feindlichem Ansturm mehr ausgesetzten Anlagen bergaufwarts 
ausbreitete. Eine wirkliche Zerstdrung wurde nicht hervorgerufen. Die Pithoi 
blieben groBtenteils mit ihrem Inhalt an ihrem Platz stehen. Wenige wurden um- 
geworfen.

1 Zu den Protopalatial Houses Evans IV 82. Pendlebury, BSA. 30, 1928/1930, 53ff. Archaeology 99.
Der Skyphos Evans III 84 Abb. 53, 7 ist etwas alter als der auf Taf. 43, 3. ’ Pendlebury 97!.
3 BSA. 7, 1900/1901, Taf. 4.
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In einer dritten Periode wird dann uber der zugeschutteten Flache der Maga
zine1, zum Teil uber ihrer Westwand, die groBe Ostterrassenmauer errichtet, Um 
fui den Bau des ihr gleichzeitigen Palasttraktes auf dem Sattel nach Osten hin, 
wie entsprechend durch die westliche Terrassenmauer gegen das Gelande des 
Limni-Platzes hin, einen ausgedehnteren Bauplatz zu schaffen. Damals entsteht 
also der eigentliche Palast von Monastiraki-, von dem bisher nur ein kleiner Teil, 
kaum ein Viertel, freigelegt sein durfte. Ihm gegenuber wird man die Magazine 
als protopalatial bezeichnen mussen. Der Palast wird auf groBeren Blocken funda- 
mentieit, wie sie bisher nur an abrutschgefahrdeten Stellen verwendet worden 
waren. Vor seinen Raumen wird ein Vorplatz gepflastert. Vielleicht gleichzeitig 

auch wegen derselben Bautechnik — ist die Errichtung des Traktes der Kammern, 
der junger zu sein scheint als die Magazine und wohl auch als altere Bauten an 
seiner Stelle, deren keramische Reste im Estrich der Kammern verschwanden. Auf 
jeden ball laBt die Planierung und Erweiterung des Gelandes auf der Hohe des 
Palasttraktes und der mit Heranschaffung der Steine fur die ' kyklopischen’ Mauern 
verbundene Arbeitsaufwand den Neubau als eine bedeutsame Unternehmung erken- 
nen, Diese dritte Bauperiode kann nach den geringen Resten ebenfalls nicht weit von 
der zweiten abgeruckt und uber die Grenze der mittelminoischen Epoche hinaus- 
geschoben werden, zumal da spatminoische Funde ganzlich fehlen. Man wird sie 
der Periode MM III im wesentlichen gleichzusetzen haben. Spater ist die Statte 
unbewohnt geblieben. Vielleicht wurde vor ihrer Aufgabe noch in MM III der 
Schatz von Goldringen vergraben, der hoch uber dem Talbecken in den Vorhohen 
des Ida, am Weg zum schwierigen Ubergang in Richtung Axos auf der Flur von 
Vistaji gehoben worden ist.

8. DIE ERGEBNISSE

Die Beobachtungen des ersten Grabungsabschnittes haben bereits ein einiger- 
maBen abgerundetes Bild ergeben. Die Bezeichnung der aufgefundenen mittel- 
niiiioischen Anlage als Palast, die zunachst auf Grund der Ausdehnung ablesbarer 
Spuren auf einer den Palasten von Mallia und Phaistos an GroBe oder Lage ent- 
sprechenden Flache gewagt wurde, durfte durch den Befund gerechtfertigt sein. So- 
wohl die Zahl der Pithoi in den Magazinen, wie die Haufigkeit der sonst auf die 
groBeren Palaste beschrankten Abdrucke von Siegeln, das Auftreten von Kamares- 
Scherben, das Erscheinen der eierschalendunnen Gattung, von Vorstufen und Par- 
allelen der Barbotine-Keramik, fur die im wesentlichen dieselbe Beschrankung gilt, 
endlich technische Einzelheiten wie die erschlossene Anlage einer Wasserleitung er- 
lauben schon fur die zweite Bauperiode von Monastiraki, die reife erste mittel- 
minoische Zeit, die Annahme eines Palastbaus, auch wenn das Fehlen von Ornamen- 
ten auf der Keramik und die Einfachheit der Mauertechnik ihn als provinziell weit
1 Zu eng scheint mir Grundmanns (unten S. 72) Annahme eines den Magazinen gleichzeitigen Palastes nur 
auf dem oberhalb gelegenenSattel. Jedenfalls weist die Wasserleitung inRaum 17, die doch zu den Bau
ten dort gehort, auf eine den Palastbauten sich annahernde Anlage. » Die Parallele zu dicser Zu- 
schiittung bietet die jungere, nach MM III hergestellte in Knossos: Evans I 562, 568.
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hinter die genannten groBen zurucktreten laBt. Der Palast wurde nach der Zerstorung 
der Magazine in spatmittelminoischer Zeit erneuert, wobei wiederum nach Art der 
Palaste die Versetzung der Steine durch Steinmetzzeichen erleichtert wurde. Ein 
gepflasterter Vorplatz, vielleicht sogar auch ein 'Theaterhof’ in der Limni ent- 
sprach nun ebenfalls dem Palasttypus. Da sich aber keine Spuren ergeben, die junger 
als diese Periode sind, darf erwartet werden, daB in Monastiraki bei Fortsetzung 
der Grabung das Bild eines mittelminoischen Palastes ohne spatere Uberbauung 
zu gewinnen sein wird. Das ware ein Ergebnis von auBerordentlicher Wichtigkeit 
auch fur die Klarung der zeitlichen und typologischen Vorstufen der Palaste von 
Knossos und Phaistos, wie sie vom Palast von Mallia vergeblich erwartet worden war.

Fur den Ablauf der minoischen Kulturentwicklung im allgemeinen sind die Er- 
gebnisse gering. Die Aufteilung des minoischen Geschichtsablaufs in eine friih- 
minoische Zeit (FM I—II oder Illa), eine alterminoische (FM III—MM Illa) und 
eine jungerminoische Palastepoche (MM Illb—SM III A) mit den eigentlichen 
Palaststilen von MM II und SM II jeweils als Ziel der Entwicklung, wird durch 
die Funde von Monastiraki nicht widerlegt. Die Grabung liefert kein Gegen- 
argument fur den Ansatz des Einschnitts zwischen alter- und jungerminoischer 
Epoche innerhalb MM III. Der Palast von Monastiraki schlagt auch nicht die 
Brucke zwischen dem ersten und dem zweiten Palast von Knossos, sondern ist 
naher an den ersten heranzurucken. Nur war der Umbau nach einer Katastrophe 
in MM I/II hier intensiver als anscheinend in Knossos. Damit aber entspricht die 
Baugeschichte von Monastiraki gerade der der Fruhzeit von Phaistos, wie sie neuer- 
dings durch die Datierung des Bestandes von Palast I in die Zeit Ende MM II bis 
Ende MM III geklart worden ist1. Die dritte Periode ist dann erst dem ersten 
Palast von Phaistos gleichzusetzen, dem aber ebenfalls eine grbBere und doch wohl 
geschlossene Anlage aus MM I vorangegangen war2. Anfang und Ende der dritten 
Bauperiode ist dann vielleicht uberhaupt nach Phaistos zu datieren, der Ansatz 
der ersten und zweiten aber nach der Parallele von Mallia zu bestimmeni. Die Ab- 
folge in Monastiraki ordnot sich so der kretischen Kulturentwicklung ein. Sie ver- 
mag gerade ihren Rhythmus in mittelminoischer Zeit anzuzeigem. In Phaistos geht 
die Blute der mittelminoischen Keramik der Errichtung des 'ersten Palastes’ 
voraus. In Monastiraki ist fur die gleiche Zeit schon der Typus des Palastes mit 
Magazinen vor der Planungi des vermuteten groBen Palastes und seines Nordost-
1 L. Banti a. O. gff. nimmt diese Zeitspanne als kurz an und setzt selbstandige Entwicklung von 
Phaistos neben Knossos voraus. 2 DaB die Thesen von L. Banti a. O. gff. die Annahme einer dem 
ersten Palast voraufliegenden Palastanlage erfordern, betont soeben Schachermeyr, Klio 36, 1943, 120. 
3 Der neueste Bericht uber Mallia (Fouilles de Mallia III 1942) bringt »den Nachweis, daB es in FM III 
bis MM I tatsachlich so etwas wie einen alteren Palast gegeben hat« (Schachermeyr 121). Auch da sind 
es Magazine, die die Annahme eines solchen erfordern, nachdem die Keramikfunde schon eine Besiedlung 
des Palastgelkndes erwiesen hatten. Sich uberlagernde Baukomplexe liefern den biindigen Beweis (Fouilles 
III 74f·). Der bisher aufgedeckte Palast scheint unmittelbar diesen alterenBauten zu folgen. MM II ist 
in Mallia nicht vertreten (ebenda 75, 4.) 4 Uber den Charakter der Raume: RE. 19, 1598. Banti, a. 0.35. 
5 Zu MM II als Palaststil: Aberg, Chronologie IV 201 ff. 240. Pendlebury 94. 126. Matz, Gnomon 16, 
1940, 4. 150. Kirsten, RE. VII A 1714.
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traktes festgestellt. GewiB kann fur die Zerstorung der Magazine der zweiten 
Phase kein auBerer AnlaB angegeben werden, da die Bezeichnung ihrer kera- 
mischen Funde als MM II zwar moglich, aber nicht erweisbar ist und das Verhaltnis 
von MM I zu MM II auch in Knossos noch weiterer Untersuchung bedarf1. Es 
bleibt die Moglichkeit bestehen, die Zerstorung des ersten Palastes von Knossos, 
der protopalatialen Anlage von Phaistos, wie ich sie nun nennen mochte, und der 
dieser entsprechenden Bauten der zweiten Phase von Monastiraki als gleichzeitig 
anzusetzen-.

Die Bauten von Monastiraki lieBen sich bestimmen als der Palast eines Fursten, 
dem die Bewohner des fruchtbaren Tals den Ertrag der Ernte brachten. Das ab- 
geschlossene Becken vermochte, analog dem Gebiet der Dorierstadt Sybrita, ein 
geschlossenes staatliches Gebilde darzustellen. Es nahm aber, wenn auch in be- 
scheidenen Formen, an dem Leben der hofischen minoischen Kultur teil. Es kann 
nicht zweifelhaft sein, daB die Insel unter einem Oberkonig stand, dessen Macht 
den dauernden Friedenszustand gewahrleistetei, den die Entfaltung der minoischen 
Kultur in den ungeschutzten Siedlungen erforderte. Doch muBte bereits bei Phaistos, 
dann auch bei Mallia — von den soziologisch anscheinend anders gelagerten ost- 
kretischen Verhaltnissen abgesehen, fur die deshalb vielleicht auch kein Fursten- 
palast zu erwarten ist — die Frage nach der politischen Stellung der hier residierenden 
Fursten zu Knossos gestellt werdent. Die Bewohner der kleinen Herrenhauser5 
mochten immerhin durch den Konig von Knossos eingesetzte Beamte sein. 
Fur die groBen Palaste wurde das schon fragwurdig. Man mochte wohl Phaistos 
als zweite Residenz des Minos ansehen, ahnlich wie Tiryns als die des Agamemnon 
von Mykenai, obwohl der Unterschied der Bauformen, die strengere Anlage 

1 Die Konsequenz, die L. Banti, a. O. 39 fur Phaistos gezogen hat, gilt nun in noch starkerem MaBe fur
Monastiraki: die Blute der Kcramik von MM Ib—II hangt nicht von der Errichtung des sog. 1. Pa
lastes ab, dem die 3. Bauperiode von Monastiraki zu vergleichcn wire. Sie ist viclmehr ciner alteren,
in Phaistos nur in wenigen Raumen kenntlichen Bauperiode zuzuweisen, die in Monastiraki durch die 
Magazine gegeben ist, zu denen notwendig ein 'Palast’ gehort. Die Parallele wurde als argumentuni e 
silentio nur dann nicht zutreffen, wenn es sich bei spateren Grabungen erweisen sollte, daB die 3. Eau-
periode erst in SM I gehort, also nicht dem 1., sondern dem 2. Palast von Phaistos gleichzeitig ware.
Bisher spricht das Fehlen von Keramik aus SMI im Palasttrakt gegen diese Moglichkeit. ’Einem 
Erdbeten am Ende von MM II, bzw. MM I schreibt die Zerstorung zuletzt Pendlebury 146 zu, der 
fur alle anderen Statten das Fehlen von Spuren einer Brandkatastrophe betont, wie sie fur 
Monastiraki deutlich sind. 3 Fur den Friedenszustand der Insel ist immer wieder das Fehlen 
von Mauern urn die Palaste angefuhrt worden. Es muB aber bedacht werden, daB die fenster- und 
z. I. auch turlosen Untergeschosse mit ihren geschlossenen Wanden selbst nach auBen wie Festungs- 
mauern wirken muBten, wie das durch die Fayenceplattchen von Hausern veranschaulicht wird 
(Bossert, Altkreta3 150 Abb. 261). Das friedliche Phaiakenland Homers gilt als Abbild der minoischen 
Zeit. Leaf, Homer and History 183; zustimmend Pendlebury 286, ablehnend, doch nur wegen der Ver- 
kehrsverbindung Kretas mit dem Festland bis ins 7./6. Jahrhundert: Wilamowitz, Glaube der 
Hellenen 1, 136, 1. Vgl. Kranz, Hermes 50, 1915, 96; ders., Kultur der Griechen 52. 4 Zu den 
politischen Zustanden in der mittelminoischen Periode: Pendlebury 281 f. 5 Zu den Herrenhausern 
von Tylissos: Rodenwaldt, Gnomon 11, 1935, 33off., und die Charakteristik von Marinatos in RE.
VII A 1718, zur Einheitlichkeit der Anlage vermutungsweise Kirsten ebenda 1717; vgl. Platy, BSA. 
20, 1913/1914, iff.
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als reiner, axial gegliederter Palast Bedenken wecken konnte. Fur Mallia ward die 
Frage noch nicht gestellt. Der Palast von Monastiraki, eben als solcher rnehr als ein 
Herrenhaus, muB nun als Wohnung eines selbstandigeren Statthalters oder Gau- 
fursten gelten, der dann vielleicht auch den Konigen von Phaistos und Mallia, die 
man nach seiner Analogie annehmen konnte, gleichgestellt war, doch ebenfalls 
als Vasall der priesterlichen Herrschaft von Knossos. Die Abgeschiedenheit und Ab- 
geschlossenheit seines Gebietes, die auch eine Unterordnung unter Phaistos verbot, 
muBte ihm eine groBere Selbstandigkeit verleihen. So gewinnen wir durch die neue 
Grabung Einblick auch in die politische Struktur des Minos-Reiches auf Kreta. 
Es ist gewiB kein Zufall, wenn dieser Fund einen aristokratischen Aufbau des Staates 
gerade fur eine Epoche annehmen laBt, deren KulturauBerungen auch sonst ausge- 
sprochen aristokratische Zuge aufweisen, wahrend danach, beginnend mit der Grun- 
dung von Herrscherhausern und 'Zollstationen’, und endigend mit der Beschrankung 
auf Knossos, eine imrner starkere Zentralisierung der Verwaltung und eine Ver- 
stadterung eintritt, als deren erstes Symptom vielleicht die Aufgabe1 des Gaufursten- 
palastes von Monastiraki noch vor dem Ende der Herrscherhauser in SM I anzusehen 
ist. Eine Unterstadt ist in Monastiraki wie in Phaistos nicht nachweisbar.

Die Bedeutung der Funde von Monastiraki liegt indes dariiber hinaus vor allem 
auf dem siedlungsgeographischen Gebiet. Aus ihm stammte die Fragestellung, 
die zur Entdeckung des Palastes fuhrte. Nachdem kurzlich reifere mittelminoische 
Keramik im Stadtgebiet von Chania2 gefunden wurde, ist das Problem der Ausbrei- 
tung der minoischen Kultur nach Westen wieder brennend geworden3. Vereinzelte 
andere Funde von Pendleburys Reisen traten hinzu. Doch konnte man noch geneigt 
sein, hier an Zufallsfunde, in Chania auch an eine vorubergehende Faktorei mino- 
ischer Seefahrer zu denken und mochte weiter daran festhalten, spatmittelminoische 
Funde auch im Becken von Asomatos als Vorlaufer der Kulturausbreitung seit 
SM I anzusehen, entsprechend den im 'Zollhaus’ von Sklavokampos auf der nord- 
lichen Route von Knossos nach dem Westen wie den in Apodulu auf der sud- 
lichen gemachten. Die Feststellung der uber ein paar Jahrhunderte sich erstrecken- 
den Besiedlung von Monastiraki, deren Beginn in den Anfang von MM I gehort, 
macht diesen Ausweg unmoglich. GewiB, man mag behaupten, Monastiraki ge- 
hore durch seine Lage im Ida-Gebiet (doch eben westlich der Kette!) ahnlich 
wie in fruhminoischer Zeit Elenes nur zum Ausstrahlungskreis der Mesara. Die 
Bergwand des Passes von Prasses mag auch zunachst als Argument fur die Zu- 
rechnung des Gebietes zur Sudkuste gelten, das durch seine AbschlieBung gegen 
Norden die bis zur Gegenwart zu beobachtende kulturelle Ruckstandigkeit be-

• Zur Aufgabe derHerrenliauser in SM I: Marinatos, ΑΑ. 1935· 248. Kirsten RE. VII A 1719. Die I*rage 
bleibt aber, ob diese Aufgabe dem Ende des Palastes von Knossos in SM III A gleichzeitig ist, wenn 
SM II in Knossos sonst mit SM I—SM IIIA zusammenfallt. Hier greift das Problem des stratigraphi- 
schen Verhaltnisse von SM I und II ein. Eccles. JHS. 59, 1939. 290. Banti a. O. 34. Matz in Das neue 
Bild der Antike I 26. Vgl. Evans II 265. Demargne, Et. d’archeol. grecque, Ann. Ec. de Grand 2, 
1938, 57. 2 Theophanides, Έπετ. Έτ. Κρητ. Σττουδ. 3, ΐ94°> 484· Walter, ΑΑ. I94°> 3°5· Jantzen 
u. 3.7211. 3 Karo, Lambros-Festschrift 571. Marinatos, Dedalo 12, 510.
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wahrt hat. Jedoch ist es wichtig, daB das Tal von Asomatos dennoch zu alien Zeiten 
den Weg von Suden nach Norden erdffnet hatJ, daB die Route durch dieses Tal stets 
zu den Hauptlinien des kretischen Verkehrs gehorte. Sehen wir diese StraBe nun 
noch durch die mit Monastiraki gleichzeitigen Anlagen2 von Apodulu (u. S. i37ff.) 
gesichert, wie es entsprechend bei der Nordsudverbindung von Knossos zum Hafen 
Komo an der Kiiste der Mesara der Fall isti, so wird der SchluB zwingend: der Weg 
von der Mesara nach Monastiraki ist der des VorstoBes der minoischen Kultur nach 
Westen gewesen. Was bisher fur den Anfang der spatminoischen Entwicklung 
angenommen wurde, ist durch die Aufdeckung der Bauten von Monastiraki 
bereits fur den Beginn der mittelminoischen Zeit erwiesen. Wohl mag der VorstoB 
von hier aus mit der Entfernung von der Mesara an Kraft verloren haben und in 
zeitlichen Etappen erfolgt sein, jedenfalls kommen wir auf Grund der Grabungs- 
ergebnisse nicht um die Annahme herum, daB die minoische Kultur bereits in ihrer 
ersten, mittelminoischen Blutezeit den Westen Kretas nicht nur mit Faktoreien an 
der Kuste, sondern mit Siedlungen besetzt hat, die eineDurchdringung auch dieses, 
durch seine Landschaftsnatur freilich weithin kulturfeindlichen Gebietes ermog- 
lichten. So hat die Grabung in Monastiraki nicht nur selbst Neuland erschlossen, 
sie weist daruber hinaus in ein noch ausgedehnteres, auf groBere Aufgaben: die Auf
deckung von minoischen Siedlungen in Westkreta und vielleicht in den groBen 
Kustenebenen von Rethymnon, Chania und Kisamu Kastelli auch von Palasten der 
minoischen Kultur.

Ernst Kirsten

1 Marinatos, ΑΑ. 1935, 248 hatte bei Aufdeckung der Siedlung von Apodulu bemerkt, daB diese 
»nur der Herrschaft des nur drei Wegstunden entfernten Phaistos unterstande« und auch das Tal 
von Asomatos dazu gerechnet. Die GroBe der Anlage von Monastiraki schlieBt diese Abhangigkeit 
aus und erfordert die Bestimmung der eigenen Bedeutung dieses Gebietes. 3 Ebenso die Fest- 
stellung der Siedlung von Aj. Joannis bei Dunbabin, BSA. 42, 1947, 188. 3 So auch Pendlebury 
148, der auf dieser Route nur Apodulu, den Schatzfund von Palaokapsu bei Vistaji und die Hohle 
von Patsos kennt.



DIE GRABUNG AUF DER CHARAKESHOHE 
BEI MONASTIRAKI (II)

(Tafel 44—47)

Mit der Fortfuhrung der im ersten Abschnitt dieses Berichtes geschilderten 
Untersuchung auf der Charakeshohe bei Monastiraki beauftragt, hatte ich die 
Wahl zwischen einer Grabung im weiteren Umkreis der bereits freigelegten Bau- 
anlagen und einer solchen innerhalb ihres engeren Bereiches. Die erste Mdglichkeit 
mochte lohnendere Einzelergebnisse versprechen, die Vorteile der zweiten aber 
lagen in der Vereinigung der drei bisher isolierten Komplexe zu einem zu- 
sammenhangenden Ganzen. Daher entschloB ich mich zunachst zu einer Frei- 
legung eines Gelandestreifens zwischen den Magazinen und den parallel zu diesen 
verlaufenden Mauerzugen und, im AnschluB daran, zu einer Untersuchung der 
Flache zwischen dem Nordflugel der Magazine und den Palastmauern auf dem 
Sattel, um hier den durch die Ostterrassenmauer und ihre neuzeitliche Fortsetzung 
gestorten Zusammenhang zu klaren. Als weiteres erganzendes Ziel wurden Tief- 
grabungen bis auf den gewachsenen Boden an moglichst vielen Punkten des frei- 
zulegenden Gelandes in Aussicht genommen, um die Baugeschichte der Anlage 
und die Vorgeschichte der Besiedlung der Statte aufzuhellen. Hand in Hand mit 
diesen Untersuchungen sollten Reinigungsarbeiten und kleinere Nachgrabungen 
an den Magazinen statthnden im Zusammenhange mit einer steingerechten Auf- 
nahme.

Auch fur diese zweite Grabung stellten die Dorfer Monastiraki, Thronos und 
Kalojeri die Arbeitskrafte. Die Belegschaft betrug durchschnittlich 13 Ar- 
beiter. Der damit verbundene wochentliche Schichtwechsel, das Fehlen eines 
geschulten Vorarbeiters, besonders aber das im Verhaltnis zu der Masse der zu 
bewaltigenden Schuttanhaufung unzulangliche Gerat erschwerten den Fortgang 
der Grabung. Immerhin gelang es, die Arbeiten in einer vierwochigen Kam- 
pagne vom 14. September bis 10. Oktober 1942 zu einem vorlaufigen AbschluB 
zu bringen.

Da mangels technischer Hilfsmittel die Reinigung der vorlaufig im Gut Aso- 
matos untergebrachten Scherben und die Zusammensetzung und Erganzung zu 
GefaBen dort nicht vorgenommen werden konnte, ihre Beforderung nach Chania 
sich aber nicht durchfuhren lieB, muB die Bearbeitung der Keramik und der Klein- 
funde einem spateren Zeitpunkt vorbehalten bleiben. Der nachstehende Bericht 
beschrankt sich daher in der Hauptsache auf den Baubefund.
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Im Rahmen der oben umrissenen Zielsetzung wurde als geeignetstes Grabungs- 
feld das durch Feldmauern weniger gestorte

GELANDE IM NORDOSTEN DER MAGAZINE

(Taf. 44. 46, 1) gewahlt. Die am Magazin 19 entlang der neuzeitlichen Fortsetzung 
der Ostterrassenmauer begonnene Schichtgrabung konnte nach Osten bis an den 
ersten Steilabfall vorgetragen werden. Einen Uberblick gibt der Plan auf Tafel 30.

Die Freilegung ergab einen Komplex zusammenhangender Raume, der einerseits 
mit der Nordostecke des Magazins 19, andererseits durch den Raum 29 mit einer 
bereits freigelegten Mauer (Nordwand des Raumes 34) in Verbindung steht. Im 
Norden zeugen die unterhalb einer modernen Grenzmauer sich verlierenden und 
auf dem anschlieBenden Gelande in den obersten Steinsetzungen zum Teil ables- 
baren Mauern von einer weiteren Ausdehnung des Komplexes.

Von kleineren Abweichungen abgesehen liegen die Langswande des Raumes 20, 
die nach Osten als Fortsetzung der Nordwand des Magazins 19 dem Abfall folgende 
Wand seiner Schmalseite, der — nur zum Teil freigelegte — 'Korridor’ 21 und die 
Westwand des Raumes 23 in der Flucht des Nordflugels der Magazine. Erst eine in 
sich geschlossene Raumgruppe (24—33), die an dem Steilabfall ihren jetzt abge- 
sturzten AbschluB fand, durchbricht die bisherige Ausrichtung: ihre Ruckwand 
bildet die 'schiefe’ Westwand der Raume 24—27.

Die durchlaufenden Wandmauern des Gesamtkomplexes sind in einer Starke von 
0,80 bis i m aus groBen unbehauenen, gut gefugten Feldsteinen errichtet. Etwas 
geringer — 0,60 bis 0,80 m — ist die Starke der trennenden Quermauern. Die 
Raumaufteilung selbst wurde in zwei Fallen (Raum 30 und 32) durch einzelne auf- 
ragende Blocke des anstehenden Felsens mitbedingt, die zwangslaufig Bestandteile 
von Mauerzugen werden muBten. Obwohl die Wande uberall in einer Hohe von 
0,50 bis 1,20 m erhalten sind, zeigen sie an keiner Stelle einen Eingang zu den 
einzelnen Raumen. Es kann sich somit nur um Kellerraume handeln, die von einem 
ObergeschoB aus zuganglich waren. Uber das Material des Oberbaues gibt die 
Zusammensetzung des die Raume fullenden Schuttes AufschluB: groBere und 
kleinere Bruchsteine zwischen aufgeloster Lehmbettung oder Resten zerfallener 
Lehmziegel, mitunter auch kleinere Kalkklumpen als Reste eines Stuckbewurfs der 
Wande. Erganzt wird dieses Bild durch eine an vielen Stellen als dunne Schicht 
verlaufende tiefgraue, fettige, mit verkohlten Holzteilen durchsetzte Tonerde, mit 
welcher auch heutzutage auf Kreta Uberdachungen aus Asten und Reisig gegen den 
Regen abgedichtet werden.

Einen Uberblick uber den aufgedeckten Komplex bietet der Plan auf Tafel 44. 
Die Freilegung der einzelnen Raume zeigt folgenden Befund:

Raum 20. Mit rund 35qm freigelegter Flache ist er der groBte Raum innerhalb 
des Komplexes, von rechteckigem GrundriB, im Suden begrenzt von der ver- 
langerten Nordwand des Magazins 19, im Westen von einer in einer Lange von 9 m 
freigelegten Stutzmauer mit fast isodomer Fiigung, im Osten abgeschlossen von 
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einer entsprechend dem abfallenden Gelande tiefer fundamentierten schweren 
Mauer, die an ihrem Nordende rechtwinklig nach Osten einbiegt. Die Freilegung 
des nordlichen Abschlusses ist erst nach Abtragung der erwahnten moderncn Grenz- 
mauer moglich. Auch die Bedeutung einer eigentumlichen Steinschichtung mit 
unsymmetrischen Sichtseiten, die im Nordwestteil des Raumes teils unterhalb 
der Stutzmauer, teils unterhalb dieser Grenzmauer verlauft, kann erst durch voll- 
standige Freilegung des Gelandes nach Norden geklart werden. Da sie mit ihrer 
Oberkante das FuBbodenniveau des Raumes betrachtlich uberragt, kann es sich 
nur um einen beim Bau des Raumes absichtlich stehengelassenen alteren Bauteil 
handeln. In der Tat zeugt eine aus der Steinschichtung ausgehobene Vertiefung mit 
eingesenktem kleinen Pithos (49) von einer spateren Benutzung. Die Freilegung des 
Fubbodenniveaus im Ostteil des Raumes ergab unterhalb einer teils von den ein- 
gesturzten Wanden, teils von einer Planierung herruhrenden Schuttanhaufung eine 
Schicht tiefgrauer, mit verkohlten Holzteilen durchmengter Tonerde als Reste 
einer eingesturzten Bedachung. Diese Brandschicht uberdeckte drei dicht beieinandci 
in situ liegende, stark zerdruckte Gefabe: einen Dreifubkessel, einen steilwandigen 
hohen Henkelbecher und einen Krug mit Ausgub. In der Nahe kamen Bruchstucke 
eines bemalten Pithos, Kamaresscherben und ein Amphorenhenkel mit eingeritzten 
Schriftzeichen zum Vorschein. Der Befund zeigt demnach das wohl infolge einer 
Feuersbrunst von der eingesturzten Bedachung uberdeckte Inventar eines der 
reif-mittelminoischen Periode angehorenden Raumes. Zwei Steinstobel, die schon 
bei blober Beruhrung zerfielen, zeugen von der Starke des Brandes. In tieferer Lage, 
dicht uber dem gewachsenen Boden, traten auber einem Steinpyxisdeckel auch 
Scherben mit Schlickbewurf zutage, als Vorlaufer der erst spater haufig werdenden 
Gefabe mit aufgetropftem Relief ornament.

Raum 21. Seine Westwand bildet wahrscheinlich gleichzeitig den ostlichen Ab- 
schlub der Magazine 16 bis 19. Von der parallel zu ihr in einem Abstand von etwa 
1,50 m verlaufenden Ostwand konnte wegen hoher Stein- und Erdanschuttung nur 
der Ansatz freigelegt werden. Offenbar handelt es sich hier um einen schmalen, 
den erwahnten Magazinen vorgebauten Korridor. — Ihm schliebt sich nach Osten

Raum 22 an, von dem nur die Nordwand in einer Lange von 3,50 m sowie der 
Ansatz der Ostmauer erhalten sind. Die bis zu dem Fubbodenniveau untersuchte 
Schuttschicht ergab die fur mittelminoische Komplexe typischen schmucklosen 
kleinen Napfe und Schalchen, grobes Gebrauchsgeschirr und vereinzelte dunn- 
wandige Kamaresscherben. Wegen der im Suden aufgeturmten Schuttmassen 
konnte in diesem Raum keine Tiefgrabung vorgenommen werden.

Raum 23 zeigt unregelmabigen Grundrib infolge der nach Westen vorgescho- 
benen Ruckwand des zweiten andersgerichteten Baukomplexes: vielleicht ist das 
kleine Mauerstuck, das von der Nordwand des Raumes 27 zum unausgegrabenen Ge
lande hin abzweigt, ein Rest des ursprunglichen ostlichen Abschlusses des ehemals wohl 
rechteckigen Raumes 23. Der Schutt barg Keramik des taglichen Bedarfs, darunter 
von einer unbemalten Amphora Hals und Schulteransatz, ferner Knetschusseln , 
sowie mehrere Reibsteine. In tieferen Lagen kamen Kamaresscherben zum Vor-
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schein, davon zwei mit bunter Bemalung, ferner Scherben mit aufgetropftem 
f d Bruchsttick ernes kugeligen GefaBes mit weiBem Randstreifen

au dunklem Firmsgrund gehort der 'egg-shell’-Gattung an. Bemerkenswert sind 
ferner ein gravierter Elfenbeinknopf und ein Deckel zu einem kleinen SteingefaB 
def anX^d n? ^J* ^ in der Flucht der Stidwand und von dieser und 
der anstoBenden Ostwand teilweise uberschnitten, ein 2,50 m langer Mauerzug 
eines der Anlage vorausgehenden Bauabschnittes. 8 g

Raum 24. Seine Nord- und Ostwand wurden in einer Lange von 3 m und 3 30 m 
v^Tg  £ Ϊ ShwandΓη TeiL Im Schutt fanden sich ^hosbruchsiucke 
steL einfachster Art, sowie wiederum Mahlplatten und Reib-
steine. Dicht an die Nordostecke geruckt stand in situ ein Pithos (51) mit glatter 
Kobe N^I™ . “rstortem oberen Teil v°n 0,80 m Durchmesser und 0,50 m erhaltener 

Je.ben lhm lagen gleichfalls in situ, umgestulpt auf dem FuBboden, zwei groBe 
spatmittelminoische Napfe ohne Verzierung. _ Die

Raume 25—26 bildeten ursprunglich wohl nur einen einzigen Raum mit qua- 
ratischem GrundriB, der durch eine von Suden nach Norden gefuhrte, 4 m lange 

im Norden nicht einbindende Querwand in zwei rechteckige Raume aufgeteilt 
Querwand Βί<^ vor der Sudmauer des Raumes 27 nach Westen 

ab diese scheinbar verstarkend. Da sie auf hoherem Niveau liegt und auch ihr West
hand εΐ^η^> ddrfte es sich um eine Zutat in einem jungeren Bauabschnitt 
^“d7n· Im Schutt dieser Raume kamen mehrere Pithosbruchstucke zum Teil mit 
Rehefschmuck, grobe Gebrauchskeramik, Reibsteine und ein Gewicht zutage

27 zeigt einen rechteckigen GrundriB mit kleinem 'Nebenraum’ im Osten 
Der Nordwand 1st eine zum Teil zerstorte Mauer vorgeschoben, die sich auch hier 
als jungerer Umbau erweist. Ihm entspricht wohl auch ein gegen die Westwand 
geruckter nur im Unterteil erhaltener Pithos (50) auf hoherem Niveau, 0,60 m uber 
dem FuBboden. Auf gleichem Niveau, neben dem Pithos, lag eine vollstandig er- 
haltene unverzierte Henkelkanne. Dicht daneben, in derSudwestecke des Raumes 
ein kleines Lager von spatmittelminoischen ungefirniBten Napfen und konischen 
Bechern das wegen des trummerhaften Zustandes leider nicht geborgen werden 
1 0nntR tuch d®r,Scbutt innerkalb des Raumes enthielt viele Scherben schmuck- 
oser Becher und dickwandiger Schiisseln, Fragmente mehrerer DreifuBkessel, den 
odeii einer Knetschussel’, Bruchstucke reliefgeschmuckter Pithoi, Mahl- und 

Reibsteine An verschiedenen Stellen kam, ahnlich wie im Raum 20, die graue, 
fettige, mit verkohlten Holzteilen durchmengte Tonerde zum Vorschein, der Rest 
einer eingesturzten Bedachung. Unterhalb des FuBbodenniveaus stieB die Tief- 
grabung auf ein teils von der Nord- und Sudwand des Raumes 27, teils von der 
Nordwestecke des Raumes 30 uberlagertes, etwa 3m langes Mauerstuck mit Stirn- 

rach Osten’ als zweites Beispiel eines alteren Bauabschnitts (vgl. Raum 23).
Yar!n die vereinzelten Scherben dieser tiefsten Schicht wenig aussagend, 

so daB bindende chronologische Schlusse nicht gezogen werden konnen. Immerhin 
verdient festgehalten zu werden, daB sich Vertreter reifmittelminoischer GefaB- 
gattungen nicht vorfanden.
5 Kret. Forsch.
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Raum 28 konnte wegen der im Norden das Gelande abschlieBenden Grenzmauer 
nur zum Teil freigelegt werden, sein nordlicher AbschluB bleibt somit ungewiB. 
Unaufgeklart bleibt auch eine quadratische Steinschichtung im Ostteil des Raumes 
mit nach Norden abzweigendem Maueransatz. Die nur bis auf das FuBbodenniveau 
gefuhrte Untersuchung der Erdfullung innerhalb der freigelegten kleinen Flache 
ergab keine Funde von Bedeutung.

Raum 29. Bei einer Lange der Nord- und Sudwand von 3,80 m und der West- 
und Ostwand von 3,60 m ergibt sich ein quadratischer GrundriB. Von der hart am 
Rand des Steilabfalls verlaufenden Ostwand ist nur die verstarkte Nordecke erhalten; 
der ubrige Teil ist abgesturzt und nur in der untersten Steinlage zu verfolgen. Die 
den Innenwanden entlang bis auf den MauerfuB gefuhrten Graben ergaben nur grobe 
Gebrauchskeramik und einige Reibsteine. Der verbleibende Teil des Innenraumes 
konnte wegen grabungstechnischer Schwierigkeiten nicht freigelegt werden.

Raum 30. Ein aus dem anstehenden Felsen aufragender Block bedingt Ansatz 
und Verlauf der 5,50 m langen Westwand. Parallel zu dieser, in der Flucht der 
Ostmauer von Raum 29, verlauft die etwas langere Ostwand. Die bei dem erwahnten 
Felsblock ansetzende, West- und Ostmauer verbindende, Querwand scheidet den 
ursprunglich rechteckigen GrundriB in einen schmalen 'Korridor’ und einen groBeren 
Raum. Nicht ganz in der Mitte des letzteren, 1 m von der Nordwand und 0,70 m 
von der Westwand entfernt, steht ein Pithos (52) mit glatter Wandung in situ aber 
eingedruckt; gegen die Ostwand geruckt ein weiterer (53) bis zur halben Hohe er- 
haltener, und in der Nordostecke ein dritter (54) schrag gelegter, 0,90 m hoher, 
ebenfalls mit glatter Wandung, der vollstandig erhalten ist. Von weiteren 
ganzlich zerstorten Pithoi in diesem Raum zeugt eine groBere Anzahl von 
Bruchstucken, die der ausgehobene Schutt barg. Das Vorherrschen von Scher- 
ben grober Gebrauchskeramik wurde auch hier festgestellt; die ublichen 
Mahl- und Reibsteine vervollstandigen das Bild. — Innerhalb des im Osten 
angrenzenden

Raumes 31, in der Nordwestecke, dicht an die Westwand geruckt, standen 
wiederum zwei bis zur halben Hohe erhaltene Pithoi (55 und 56) in situ. Von der 
Nordwand dieses Raumes ist nur noch ein 2 m langes Stuck vorhanden, der ubrige 
Teil ist mitsamt der Ost- und Sudwand abgesturzt.

Raum 32. Die in einer Lange von 4 m freigelegte Westmauer fugt sich auch hier 
in ihrem Verlauf einem aus dem FuBbodenniveau aufragenden Block des anste
henden Felsens an. Parallel zu ihr, in einem Abstand von 3 m, verlauft die eben
falls nur zum Teil aufgedeckte Ostwand. Es ergibt sich somit auch hier ein recht- 
eckiger GrundriB, dessen nordlicher AbschluB noch der Freilegung harrt. In der 
Sudwestecke steht ein ganz erhaltener, 0,95 m hoher Pithos (57). Dicht daneben, 
umgestulpt auf dem FuBboden, lagen zwei groBe henkellose Napfe sowie ein kuge- 
liges AusguBstuck, samtlich unverziert. Nordlich davon in etwa 1,50m Abstand 
von Pithos 57 wurde ein weiterer schrag liegender Pithos (58) guter Erhaltung und 
gleicher GroBe freigelegt. Im Schutt kamen auch hier Scherben gewohnlicher Ge
brauchskeramik zum Vorschein. Bemerkenswert sind Bruchstucke von zwei noch
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spatmittelminoischen Prichterrhyta als Vorlaufer einer Form, die erst mit dem 
Beginn der spatminoischen Periode haufig wird. — Von

Raum 33 ist nur die Sudwestecke gesichert. Die Westmauer ist vorlaufig nur in 
einer Lange von 3 m zu verfolgen, die Ostmauer und der groBte Teil der Sudwand 
sind abgesturzt. In der Sudwestecke fand sich ein Lager von ungefirniBten inein- 
andergeschachtelten kleinen Napfen und Bechern in situ. Der mehrere Dutzend 
umfassende Bestand war infolge des ungenugenden Brandes und des Erddruckes 
derartig zerstort, daB nur wenige Stucke geborgen werden konnten.

GELANDE WESTLICH DES MAGAZINS 19

Zur Feststellung des Westabschlusses des Magazinraumes 19 und Freilegung des 
zwischen diesem und dem Palastkomplex liegenden Gelandes wurde die an dieser 
Stelle in einem stumpfen Winkel vorspringende moderne Fortsetzung der Terrassen- 
mauer in einer Breite von etwa 2 m abgetragen. Die nach Westen vorgetragene 
schichtweise Grabung legte innerhalb des Magazins 19 zunachst drei weitere Pithoi 
(41—43) frei, die mit dem bereits fruher aufgedeckten Phithos 38 eine Reihe bilden. 
Ein weiterer Pithos (44), welcher die Reihe der Pithoi 39 und 40 fortsetzt, konnte 
wegen Einsturzgefahr der uberhangenden Erdwand nur zum Teil freigelegt werden. 
Der Magazinraum 19 enthielt somit die im Verhaltnis zu seiner geringen Ausdeh- 
nung auffallend hohe Zahl von sieben Pithoi. In einem Abstand von 3,20 m von 
der Innenseite der Ostfront wurde als westlicher AbschluB dieses Magazinraumes 
eine gutgefugte, 0,80 m starke Mauer erreicht.

Wegen der Enge des Raumes und zur Untersuchung der unterhalb ihres Niveaus 
befindlichen Schicht muBten die durch die Erdlast eingedruckten Pithoi 41_ 43 
weggeraumt werden. Ihr Inhalt ergab keine Funde, nur ein schwarzer, fettiger 
Niederschlag zeugt wohl vom einstigen Olinhalt. Eine Schicht dunkler mit Brand- 
spuren durchsetzter Erde hob sich auch neben und unter den Pithoi ab. In 0,50 m 
Tiefe unterhalb des durch diese Pithoi gegebenen Niveaus kam ein steingebauter 
Wasserablauf zum Vorschein, der das Magazin 19 in Richtung auf das sudlich an- 
schlieBende Magazin 17 durchquert. Ein Zusammenhang dieses Ablaufes mit den 
hoher gelegenen Felsspalten im Nordostteil des Palastkomplexes und dem tieferen 
Felsspalt im Magazin 17, zu dem durch die Fullschicht des Niveaus eine Tonrohre 
hinabreicht, erscheint wohl moglich. Die Erdfullung, in die der Wasserablauf ein- 
gebettet war, enthielt neben fruhmittelminoischen Scherben drei kleine zierliche 
Steatitdeckel zu SteingefaBen, davon einen mit graviertem Ornament, das 
Bruchstuck eines groBeren SteingefaBdeckels aus Alabaster sowie eine Obsidian- 
klinge. Die der Nordwand des Magazins vorgelegte, nur in ihrem westlichen Teil 
erhaltene Mauer gehort wohl zu einem alteren Bauabschnitt und durfte mit dieser 
fruhen Fundschicht zeitlich im Zusammenhang stehen.

Die von der Westwand des Magazins 19 in Richtung auf die Palastmauern vor
getragene Grabung deckte zunachst auf 0,80 m hoherem Niveau einen etwa 1,50 m 
langen Ansatz von der nach Westen abzweigenden Wand eines zweiten Raumes (18) 
5* 
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auf. Die vollstandige Freilegung dieser Wand erwies sich als unmoglich, da sie von 
dem Kniestuck einer schweren, aus groBen unbehauenen Steinblocken errichteten 
Mauer uberlagert wird, deren Ost- und Nordschenkel in einer Lange von 2 m und 
2,70 m freigelegt werden konnten: ein weiteres Vordringen erschwerte die hohe 
Anschiittung (Planskizze Taf. 44). Die Mauer fuBt fast 2 m unter der heutigen Ober- 
flache und hat bei ihrer Anlage von zwei tiefer in situ stehenden Pithoi (45 und 47) 
Rand und Schulter zerstort, die vom Nord- und Ostschenkel teilweise uberschnitten 
wurden (Schnitt Taf. 45). Deutlich heben sich demnach an dieser Stelle zwei Bau- 
abschnitte ab: ein alterer, dem die Sudwand des Magazinraumes 18 mit den Pithoi 
angehort, und ein jungerer, vertreten durch die Mauerecke uber dem sudwestlichen 
Teil dieses Raumes. Starke und Bauart der letzteren lassen keinen Zweifel uber 
ihren Zusammenhang mit der oberhalb der Magazine 7—12 verlaufenden noch gut- 
erhaltenen Ostterrassenmauer. Dafur spricht auch, daB der Ostschenkel in der ver- 
langerten Flucht dieser Terrassenmauer liegt (Ubersichtsplan Taf. 30). Deren Er- 
richtung setzt demnach auch an dieser Stelle die Zerstorung und Verschuttung 
der Magazinraume voraus.

Im Norden und im Westen begrenzt den Raum 18 in einer Hohe von 0,80 bis 
i m der anstehende Fels. Der Nordwestteil ist wegen einer vorlaufig nicht wegraum- 
baren Steinsetzung in der heutigen Oberflache nicht freilegbar. Doch zeugen die 
unterhalb davon im Niveau der Pithoi 45 und 47 zum Vorschein gekommenen zwei 
weiteren Pithoi 46 und 48 von einer weiteren Ausdehnung des Raumes nach dieser 
Richtung. Eine naturliche vom anstehenden Gestein im Norden und Westen ein- 
geschlossene und im Osten durch die Westmauer des Magazins 19 begrenzte Boden- 
mulde wurde demnach durch die vorgebaute Sudwand zu einem 'Raum’ umge- 
staltet, der wohl ebenfalls nur als ein von oben zuganglicher Keller gedient haben 
wird. Vom einstigen Oberbau stammt ein den Raum fullender Schutt aus groBeren 
und kleineren Bruchsteinen, vermischt mit der zerfallenen Lehmbettung; zu Kalk 
verbrannte Steine und in Ziegelbrocken verwandelte Lehmstucke deuten auf ge- 
waltsame Zerstorung durch eine Feuersbrunst. In den obersten Lagen der Schutt- 
anhaufung glaubt man in schrag verlaufenden Erd- und Brandschichten eine kunst- 
liche Planierung der Flache zu erkennen, die mit der Errichtung der Ostterrassen
mauer zusammenhangen durfte.

Das Niveau des Kellerraumes 18 ist durch die in situ vorgefundenen vier Pithoi 
45—48 und dem an einigen Stellen festgestellten 'FuBboden’ aus gestampfter Erde 
gegeben. Dicht am FuBe des Pithos 45 fand sich eine fast vollstandig zertrummerte 
gefirniBte AusguBkanne, von der nur der Schnabel mit anschlieBendem Halsteil 
geborgen werden konnte. In der Sudostecke des Raumes lag ein birnenformiges Pet- 
schaft aus dunkelgrunem Steatit; das obere Ende weist einen durchbohrten Zapfen 
zum Durchziehen einer Schnur auf, die Siegelflache drei konzentrische Kreise. Nicht 
weit davon kamen der Boden einer Steinpyxis, das Bruchstuck einer Kupferaxt 
und zwei undeutbare Reste von Bronzegegenstanden zutage. Bei einem anderen 
kleinen Bronzeblech mit daran befestigtem Silberdraht durfte es sich um den Rest 
eines Schmuckes handeln. Diese Kleinfunde werden mit dem eigentlichen Inventar
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des Kellerraumes kaum im Zusammenhang stehen; sie entsprechen eher der friih- 
mittelminoischen Fundschicht, die auch an der Nordostecke des Magazins 19 zum 
Vorschein kam.

ERGEBNISSE

Die durch die erganzende Grabung gewonnenen Ergebnisse lassen in ihrer sied- 
lungs- und baugeschichtlichen Auswertung drei Abschnitte unterscheiden: eine 
fruhe Periode, die die erste Besiedlung der Statte umfaBt, eine mittlere, die Zeit 
der altesten geschlossenen Anlage, und eine an diese anschlieBende spate Periode, 
die Zeit des erweiterten Herrensitzes.

Die fruhe Periode fallt nach Aussage der keramischen Funde aus der tiefsten 
Schicht uber dem gewachsenen Boden (Raum 20, 27, 19 und 18) kaum vor die be- 
ginnende mittelminoische Zeit. Zwar gehen in der Entwicklungsgeschichte der 
kretischen Vasen die fruhminoischen Gattungen ohne deutliche Grenze ins Mittel
minoische uber, doch muB daran festgehalten werden, daB hier in der tiefsten 
Schicht keine Scherben festgestellt wurden, die mit Bestimmtheit der fruhminoi
schen Periode zugewiesen werden konnen. Auch sind die mannigfachen in Bruch- 
stucken und Deckeln nachweisbaren SteingefaBe in ihren gefalligen zierlichen 
Formen mit fruhminoischer Kunstubung zwar eng verbunden, ihr Material aber 
— weicher Steatit in griinen und grauen Tonen an Stelle der fruheren harten bunten 
Steinsorten — kundet die neueZeit. Einen besseren Anhaltspunkt geben vereinzelte, 
der tiefsten Schicht entstammende Scherben mit Schlickbewurf, die Evans in 
MM la setzt und die als Vorlaufer der GefaBe mit aufgetropftem Ornament (sog. 
Barbotine-Ware) zu gelten haben. Da mehrere auf tieferem Niveau liegende Mauer- 
zuge (Raum 23, 27, 19, vielleicht auch 20) bedenkenlos dieser fruhen Schicht zeit- 
lich gleichgestellt werden konnen, ist eine Besiedlung der Hohe in der beginnenden 
mittelminoischen Periode gegeben. Sie rechtfertigen die Annahme einer dichteren 
Besiedlung auch der ubrigen gegen Norden besser geschutzten Hange. Zugleich ist 
der gebaute Wasserablauf unter dem Niveau des Magazins 19, wenn er an dieser 
Stelle noch fruhmittelminoisch sein sollte, im Sinne einer planmaBigen Besiedlung 
zu deuten. Sollten ferner, wie zu vermuten, die im Raum 18 festgestellten Reste 
von Bronzegerat, der 'Schmuck’, das Siegel, vielleicht auch einige der SteingefaBe, 
alteren beim Bau der Magazine zerstorten Bestattungen angehoren, so wurde auch 
dadurch die Bedeutung dieser ersten Siedlung gekennzeichnet sein.

Trotzdem war ihr kein langer Bestand beschieden. Noch innerhalb der friih- 
mittelminoischen Periode, wahrend in der Keramik GefaBe der Kamares- und 
Barbotine-Gattung reicherer Farbwirkung und groBerer Feinheit zustreben, miissen 
Teile der durch die erste Besiedlung eingenommenen Flache einer neuen geschlos
senen Anlage weichen. Ihr vorlaufig erkennbarer Hauptbestandteil — die Magazine 
mit den im Osten angeschlossenen Komplexen — reiht sich in die Besiedlungs- 
geschichte der Statte als zweiter Abschnitt ein. Der im Osten der Insel angebahnte 
Umschwung in der Baukunst erfaBt auch diesen nach Westen vorgeschobenen Ort: 
Bauformen und Ausrichtung der hier entstehenden Anlage lassen deutlich die 
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Grundzuge durchblicken, die auch die alteren Palaste in Knossos und Phaistos und 
den gleichzeitigen Palast in Mallia bestimmen. Freilich entsprechen weder die Mauer- 
technik noch das Material dem reprasentativen Geist, der die Bauten der 'Residenz’ 
durchdringt.

Die Benutzung der langs der Ostterrassenmauer sich erstreckenden Raume als 
Magazine ist durch die vorgefundenen Pithoi ohne weiteres klar. Ober die Be- 
stimmung der sich an diese nach Osten anschlieBenden Komplexe kann nur eine 
restlose Freilegung Aufklarung geben. Immerhin gestatten aber schon die folgenden 
Beobachtungen einen RuckschluB. Zunachst ist die Zahl der vorgefundenen Mahl- 
platten, Reibsteine und StoBel im Vergleich zu anderen vergleichbaren minoischen 
Fundplatzen auffallend groB. Von diesen Mahl- und Quetschgeraten sind eigen- 
artige, dickwandige 'Wannen’ mit gerauhten Innenwanden und absichtlich hockerig 
gestaltetem Boden, die man als Knetschusseln bezeichnen kann, nicht zu trennen. 
Auch die groBe Masse des ubrigen hart gebrannten Geschirrs — Stamnoi mit Aus- 
guB, Amphoren, DreifuBkessel, dickwandige Schusseln, Kohlenbecken — spricht 
mit seinen zwar derben, dafiir aber handlichen, dem taglichen Gebrauch ange- 
paBten Formen, fur sich. In engem Zusammenhang damit stehen auch die Pithoi, 
von welchen neun in situ, eine weitere Anzahl zerstorter in Bruchstucken fest- 
gestellt wurden. Wenn andererseits in zwei Fallen Dutzende von einfachen Tassen 
und Schalchen dicht zusammengedrangt oder gar ineinandergeschachtelt zutage 
kamen, so ist diese 'Lagerware’ im Rahmen des ubrigen Befundes kein Zufall. Und 
wenn sich auBerdem noch vereinzelt aus der Masse des Gebrauchsgeschirrs bemalte 
Scherben eierschalendunner GefaBe abheben, oder solche mit aufgetropftem Relief- 
ornament, die sich gewohnlich nur in Palastanlagen als eine Art 'koniglicher Manu- 
faktur’ vorfinden, so wird dadurch nur das Bild abgerundet, das Fundkomplexe in 
Knossos, Phaistos, Mallia oder Tylissos bieten. Damit ist auch die ursprungliche 
Bestimmung des freigelegten Komplexes gegeben: wie bei den erwahnten Palasten 
werden auch hier auf diesem in den heiBen Sommermonaten den kuhlenden Nord- 
winden ausgesetzten Abhang der Hohe die Vorrats- und Wirtschaftsraume des 
Herrensitzes als getrennter Flugel untergebracht gewesen sein. Der Vergleich mit 
den sich uber drei niedrige Felsterrassen erstreckenden Palastflugeln in Phaistos 
drangt sich auf.

Freilich ist das vor uns erstehende Bild nicht das Ergebnis eines einheitlichen, 
innerhalb eines zeitlich eng begrenzten Abschnittes verwirklichten Bauplanes. Wie 
in den Palastanlagen des ostlichen Kreta verandern auch hier Umbauten und Er- 
weiterungen, den jeweiligen Bedurfnissen oder den gesteigerten Raumanforderungen 
angepaBt, den ursprunglichen Plan. So durchbricht die in sich geschlossene Raum- 
gruppe 24—33 die dem Nordflugel der Magazine und den anschlieBenden Raumen 
20—23 zugrunde gelegte axiale Ausrichtung, erweist sich somit als junger: dasFehlen 
einbindender Mauern, besonders aber die begleitende Keramik — dort friihe Ka- 
maresware, hier unverzierte Scherben der mittelminoischen Spatzeit — machen den 
zeitlichen Unterschied deutlicher. Von kleineren Umbauten zeugt die Aufteilung des 
Raumes 25/26 durch eine Querwand, oder das der Nordwand des Raumes 27 vor-
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gebaute Mauerstuck, das zeitlich dem auf hoherem Niveau stehenden Pithosunterteil 
50 und dem dazugehbrenden 'Lager’ spatmittelminoischer Becher entspricht. Im 
Zusammenhang mit diesen An- und Umbauten der Spatzeit steht auch die Wieder- 
verwendung alterer Bauteile. So ist im Raum 20 ein kleiner Pithos in eine Stein- 
schichtung eingesenkt, die sich als ein beim Bau des Raumes stehengelassener alterer 
Bauteil erweist.

Ob diesen Magazin- und Wirtschaftsraumen ein gleichzeitiges, noch fruhmittel- 
minoisches Herrenhaus entsprach, kann erst durch eine grundliche Untersuchung 
des Gelandes auf dem Sattel zwischen den beiden Felsklippen festgestellt werden. 
Die hohe Zahl der Pithoi und die Weitlaufigkeit der Wirtschaftsraume setzen jeden- 
falls ein solches voraus: Kamaresscherben, die in einem auf dem Sattel freigelegten 
kleinen Raum zutage kamen, konnten diese Voraussetzung stutzen. Auch hier 
wurde demnach, entsprechend den Palastanlagen in Knossos und Phaistos, dem 
Herrenhaus ein fruhmittelminoischer Kern zugrunde liegen.

Brandschichten an verschiedenen Stellen der freigelegten Flache (Raum 20, 27, 18, 
19) zeugen von einer gewaltsamen Zerstorung groBerer Teile der Anlage noch inner- 
halb des spatmittelminoischen Zeitabschnitts. Diese Zerstorung leitet die letzte 
Periode in der Besiedlung der Statte, die Zeit des erweiterten Herrensitzes, ein. 
Besonders stark mussen Teile der Magazine vom Brand getroffen worden sein, denn 
man verzichtete, wohl in Anbetracht der Schuttmassen und des Umfanges der 
Zerstorung, auf Wegraumung und Wiederaufbau. Es kann auch sein, daB dieser 
Umstand einem schon bestehenden Wunsch nach Erweiterung der Flache auf dem 
Sattel des Hugels im Zusammenhang mit geplanten Neubauten entgegenkam. 
Jedenfalls wurde im Rahmen einer wohl bald nach der Zerstorung einsetzenden 
Bautatigkeit ohne Rucksicht auf die alten Baufluchtlinien die jetzt noch oberhalb der 
Magazine 7—12 sichtbare und durch das im Norden freigelegte Eckstuck in ihrem 
weiteren Verlauf erschlossene Ostterrassenmauer in gerader Ausrichtung uber den 
WestabschluB der Magazine hinweggefuhrt. Ihrer Errichtung entspricht die eben- 
falls zum Teil noch gut erhaltene Terrassenmauer am Westabhang des Sattels: auf 
dieser abgestutzten und planierten Flache breitete sich das erweiterte Herrenhaus aus.

Die spaten Bauten fallen noch in den letzten Abschnitt der mittelminoischen 
Periode. Sie haben diese auch kaum uberdauert, denn von Scherben und sonstigen 
Funden spatminoischer Zeit fehlt jede Spur. Der Herrensitz in seiner endgultigen 
Gestalt muB demnach noch vor Beginn des spatminoischen Zeitalters ebenfalls zer- 
stort und verlassen worden sein. Er teilt somit das Schicksal der alteren Palaste 
im Ostteil der Insel, ohne daB, wie in Knossos und Phaistos, spatminoische Bauten 
die Statte zu neuem Glanz erstehen lieBen. Aber gerade diesem Umstand ist es zu 
verdanken, daB sich hier eine rein mittelminoische von spateren Bauten nicht ge- 
storte Anlage der restlosen Erforschung eroffnet. Ihre Lage westlich des Ida ermog- 
licht uberdies einen Einblick in das Werden der minoischen Kultur auch auf diesem 
noch unerforschten Teil der Insel. Darin liegt der groBte Wert ihrer Entdeckung.

Kimon Grundmann



DIE SPATMINOISCHE NEKROPOLE VON KYDONIA
(Tafel3,i. 48—63)

Von der umfangreichen spatminoischen Nekropole von Kydonia war bisher nur 
wenig bekannt. Durch don Brand des Museums von Chania im Jahre 1934 sind 
auBerdem die bis dahin unveroffentlicht gebliebenen Funde stark gelichtet worden. 
Sie wurden, soweit erhalten, von mir aus den Kisten, in welche die Rest- 
bestande des Museums nach dem Brand vorlaufig zusammengeworfen waren, mit 
den ubrigen Antiken ausgepackt (1942/43), in langwieriger Arbeit sortiert und zu- 
sammengesetzt und in dem zur gleichen Zeit von mir neu eingerichteten Museum 
in der Moschee am Hafen aufgestellt".

Mit Hilfe des glucklicherweise erhaltenen Museumsinventars lassen sich drei 
Stellen genauer festlegen, an denen spatminoische Graber gefunden wurden. Dabei 
muB betont werden, daB die unten rekonstruierten Befunde sehr wahrscheinlich nur 
eine mehr oder weniger vollstandige Auswahl — abgesehen von den nachweislich 
verlorenen Stucken — darstellten, da die meisten Graber gelegentlich bei Bauar- 
beiten angeschnitten wurden, wobei naturgemaB nur ein Teil der Funde in das Mu
seum gelangte. DaB auch die Inventarisierung im Museum nicht allzu sorgfaltig 
vorgenommen wurde, beweisen achtzehn meist vollstandige nicht inventarisierte 
GefaBe, die hochstwahrscheinlich ebenfalls aus der Nekropole von Kydonia 
stammen*.

I. GELANDE BEIM GERICHTSGEBAUDE

la) »Sud6stlich von Chalepa« wurden schon vor 1895 auf dem Grundstuck des 
Apothekers Kapetanakis spatminoische Dromosgraber entdeckt, deren Beigaben 
von Mariani in MonAnt. 6, 1895, 203 Abb. 41 in einer ungenugenden Skizze abge- 
bildet wurden: zwei Biigelkannen, eine AusguBtasse, zwei Bronzedolche, eine 60 cm 
hohe Bronzehydria. Uber den Verbleib der Funde ist nichts mehr zu ermitteln. Das 
Grundstuck des Kapetanakis, das auf der Hohe hinter dem Gerichtsgebaude liegt, 
hat 1900 erneut Funde geliefert (P 40—45. M 9—12)3, von denen die Bugelkanne 
P 40 und die Bronzehydria Μ 12 erhalten sind.

1 Gabriel Welter leistete iur die Bearbeitung der Vasenfunde wertvolle Vorarbeit und lieC auch die 
Zeichnungen durch Joannis Stinis anfertigen. Den Tafelabbildungen liegen Leicaaufnahmen des 
Verfassers zugrunde. * Uber die ganze stilistische Gruppe siehe jetzt: Furumark, Mycenaean 
Pottery I75ff. undChronology of M. P. 103#. 3 P = Museumsinventar Chania: Πήλινα. Μ = 
Μετάλλινα. L = Λίθινη. MaBangaben in Zentimeter,
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P 40. Bugelkanne, breit und flach. Auf Bugelknopf zwei gefirniBte Halbkreise. 
Auf Schulter gestrichelte Rauten, dazwischen hangende und stehende kleine Bogen. 
Dicke Firnisreifen in regelmaBigen Abstanden bis unten. Gelber Ton. H. 10. Taf. 51,4. 
6i, 7. 62.

M 12. GroBe Hydria mit senkrechtem an dem Halsrand ansetzendem Henkel 
und waagerechtem Henkel am unteren Teh des GefaBes. Nicht aus einem Stuck ge- 
trieben, sondern aus vier Teilen zusammengenietet. H. 44. Taf. 57, 1.

Ib) »Hinter dem Gerichtsgebaude« wurden 1900 drei weitere »hohlenartige« 
Graber geoffnet, auf die sich vielleicht die AM. 25, 1900, 466 erwahnte Zeitungs- 
notiz bezieht. Von den Funden (P 244—268. Μ 33—38, 54—55, 66—68. L 1010) 
lassen sich nur noch die Bugelkanne P 250, das SteingefaB L 1010 sowie die Bronze- 
waffen M 66 und 68 nachweisen.

P 250. Kleine fast kugelformige Bugelkanne mit roten Reifen auf gelbem Ton. 
Aus Grab 3. H. 10.

L 1010. GefaB aus blaugeadertem Stein. AuBen sechs plastische Blatter. Aus 
Grab 1. H. urspriinglich 10, jetzt nach Abbrockeln des Unterteils noch 65. 
Dm. 15,5.

M 66. Dolch mit breitem glatten Blatt. Teil des Heftes erhalten mit 2 Nageln. 
Br. 4,5. L. 27,6.

M 68. Lanzenspitze mit scharfkantiger Rippe. Ansatz der Tulle erhalten. L. 22.
Ic) Imlnventar sind weitere hohlenartige Graber vermerkt: »hinter dem Gerichts- 

gebaude, dort wo das Magazin der Druckerei gebaut wurde« im Jahr 1913. Sie ent- 
hielten P 712 (vorloren), das SteingefaB L 1016 und die Bronzen Μ 108—119, wo- 
von no—119 erhalten sind.

L 1016. Flachrundes GefaB aus weiB und blaugrau geschichtetem Sandstein. 
Dm. 12. Offnung innen 5,4. Η. 7,5.

M Iio. Einschneidiges Messer mit Griff. Der leicht geschweiften kantigen'Rucken- 
hnie entlang lauft auf der Klinge eine feine geritzte Linie. Von vier Nageln am Heft 
sind drei erhalten. L. 35,5. GroBte Br. 2.

M III. Desgl. ohne Griff. Zwei Doppellinien langs der Ruckenkante. Drei Nagel 
erhalten. L. 23.

M II2. Desgl. ohne Griff. Von drei Nageln sind zwei erhalten. Das untere Ende 
der Klinge fehlt jetzt. Nach Inventar L. 21, jetzt 18,5.

M 113. Desgl. ohne Griff, zerbrochen. Zwei Nagel erhalten. L. jetzt 22.
M 114. Schale mit steiler Wandung, etwas ausschweifendem lippenlosen Rand.

Boden waagerecht, in der Mitte zu einer Standflache vertieft. H. 5. Dm. 22.
Μ 115. Napf mit AusguB, oben ausladend, unten zylindrisch. Zwei waagerechte 

Henkel mit aufsitzendem Knopf. H. 15. Dm. 20. Taf. 57, 2.
M 116. DreifuBiger Kessel. Kessel kantig, Rand waagerecht vorspringend. Ein 

Henkel erhalten. H. 33. Dm. 30.
M 117. Fragmente eines dreifuBigen Kessels wie Μ 116 von gleichen MaBen.
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M 118. Niedriges Kohlenbecken zylindrischer Form mit waagerecht vorgezo- 
genem Rand. Zwei waagerechte Henkel. Drei niedrige breite FuBe mit tryglyphen- 
artiger Ansichtsseite. H. 14. Dm. 35.

M 119. Becken ohne FuBe, gleiche Form wie Μ 118. H. 10. Dm. 32.
Id) Aus einem »hohlenformigen Grab« bei dem Gerichtsgebaude kam 1919 eine 

unbedeutende doppelkonische Perle aus grunlicher Paste zutage (L 2029). Weitere 
Funde sind nicht erwahnt.

Ie) Stavropulos hat August bis Dezember 1928 »sudostlich des Gerichtsgebaudes 
gegenuber dem Hause Chatzidakis« mehrere Graber ausgenommen, von denen 
weder die Zahl noch die Form bekannt gegeben ist. Sie enthielten folgende Funde: 
P 724—765. 771—773. (verloren: 729. 734. 741. 742. 745—753· 755—759- 77Ι· 772). 
M 122—137 (verloren: 123. 124. 126. 128—137). L. 1019. 1023. 2023—2026 (ver
loren: 2023—2026). (M. B. Mackeprang, AJA. 42, 1938, 548!. Taf. 27,4 u. 28, 1—6).

P 724. Kugelbauchige Kanne mit engem Hals. Schulterstreifen mit drei groBen 
stilisierten Blumen, darin vierblatterige Rosette. Nach unten zu Reifen. Heller Ton. 
H. 26 (AJA. 42, 1938 Taf. 27, 4). Taf. 48.

P 725. Kanne. Auf Schulterstreifen groBes stilisiertes Blumenmuster, unten durch 
zwei Reifen abgeschlossen, darin zwei gehrniBte Warzen. Unterer Teil tongrundig, 
Reifen uber der Standflache. Hellgelber Ton. H. 19,5. Taf. 56, 2.

P 726. Bugelkanne. Dreiteiliger Bugel, auf dessen Kopf Spirale mit Auge. Auf 
Schulter viermal Kreis mit Firnisscheibe und punktierten Kreisen herum. Bauch- 
streifen (Taf. 55) unten durch vier Ringe abgeschlossen. Uber dem leicht abge- 
setzten FuB zwei Reifen. Hellgelber feiner Uberzug. H. 18,5 (AJA. 42, 1938, Taf. 
28, 4. — ΑΑ. ,1943, 338 Abb. 16 mit falscher Fundangabe). Taf. 49, 2. 59.

P 727. Flache Bugelkanne, Henkel dreiteilig, Knopf oben punktiert. Schulter mit 
Schuppenmuster. Auf beiden Seiten des GefaBkorpers je ein stilisierter Oktopus, 
dessen Fangarme in zwei einfachen gleichlaufenden Wellenlinien eine GefaBhalfte 
umfassen. Gelblicher Uberzug. H. 15,5 (AJA. 42, 1938, Taf.28,6). Taf.53,4. 60,2. 
61, I,

P 728. Flache Bugelkanne auf RingfuB. Bugel dreiteilig, auf Knopf dunnlinige 
Spirale. Auf beiden Seiten je ein Oktopus, dessen Fangarme in einer groBen breit- 
strichigen Welle bis zu den Henkelansatzen reichen. Gelblicher Uberzug. H. 17. 
(AJA. 42, 1938, Taf. 28, 5). Taf. 56, 3. 60, 3. 61, 2.

P 729. Bugelkanne, breit und niedrig. Auf Schulterflache Spirale, von der sechs 
Schlangen (?) ausgehen. H. 12,5. (AJA. 42, 1938, Taf. 28, 1). Verloren.

P 730. Bugelkanne. Breit und niedrig. AusguBrohr fast senkrecht. Auf dem Bugel- 
knopf Spirale mit Auge. Auf Schulterflache stark stilisiertes Purpurschneckenmuster, 
das in den Zwickeln zwischen AusguB und Bugel stark verkleinert wiederholt wird.
Im unteren Teil Firnisreifen bis zum Standring. Hellgelber Uberzug. H. 15. (AJA. 
42, 1938, Taf. 28, 3). Taf. 54, 6.

P 731. Bugelkanne breiter Form. Auf dem Bugelknopf Spirale. Auf der Schul
ter vier Blumen. Fast die Halfte der Wandung fehlt. Gelber Ton, braune Bemalung. 
H. 12. (AJA. 42, 1938, Taf. 28, 2).
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P 732· Bugelkanne. Breite fullige Form. Auf der Schulter zwei groBe stilisierte 
Bluten. Auf Bugelknopf zwei gefirniBte Halbscheiben, unten Reifen. Hellgelber 
Uberzug. H. 12,2. Taf. 54, 1. 61, 4. 62.

B 733- Tasse mit ausladendem, etwas eingekehltem Rand, an welchem der Henkel 
ansetzt, Fries aus quer zueinander gestellten Strichgruppen. H. 8,2.

P 735· GroBe flache Schale mit AusguB und aufrechtem Bandhenkel. Tongrundig 
gelb. H. 7,5. Dm. 24,5. Taf. 54, 4.

P 73θ· Flache Schale mit langem AusguB und aufrechtem Henkel. Lippe etwas 
verdickt und abgesetzt. Tongrundig. H. 6,5. Dm. 18. Taf. 54, 5.

F 737- AusguBgefaB mit hohem, vom Korper scharf abgesetztem lippenlosen 
Hals. Ein Bugelhenkel ist auf dem Rand aufgesetzt. Korper gedrungen, mitStand- 
flache. Schmaler Schulterstreifen mit abwechselnd hangenden und stehenden kon- 
zentrischen Halbkreisen. Im Schulterstreifen schrages AusguBrohr. Uber der Stand
flache breiter Firnisreifen. Rotlicher Ton. H. 27. Taf. 56, 1.

P738. GroBe Bugelkanne. Dickwandig, nach unten stark eingezogen. Schulter
streifen mit groben konzentrischen Bogen. Darunter breiter Streifen aus vier Or- 
namentfeldern, die ohne besondere Trennung aneinander gereiht sind: a) mit in 
der Mitte punktierten Schuppen, b) mit vier senkrechten Reihen stilisierter Bluten, 
c) mit waagerechtem Zickzackmuster, d) mit senkrechten Reihen stehender oder 
hangender Bluten. Darunter niedriger Streifen mit groBen stilisierten Bluten. Der- 
ber braunroter Ton mit mattem weiBlichem Uberzug. H. 41. Taf. 49, 3. 60, 1.

P 739. WassergefaB mit hohem breitem Zylinderhals mit abgeplatteter vorge- 
zogener Lippe. Kantig abgesetzte Schulter, an deren Rand drei aufrechte leicht kon- 
kave gestrichelte Bandhenkel stehen. Auf der zylindrischen GefaBwand breiter Or- 
namentstreifen aus ineinander geschachtelten Rauten aus Winkelmustern, oben 
und unten durch breiten Firnisreifen abgeschlossen. Auf der Schulter in den drei 
Feldern zwischen den Henkeln: a) stilisierte Bluten, b) Flechtornament, c) gleiches 
Ornament wie an der GefaBwand. WeiBlicher Ton. H. 25. (AA. 1943, 338 Abb. 18 
mit falscher Fundangabe). Taf. 49,1. 62.

P 740· WassergefaB gleicher Form wie P 739· Auf Schulter stilisiertes Bluten- 
muster. Auf der GefaBwand funf ungefahr gleichgroBe, durch senkrechte Striche 
getrennte Felder, dazu ein schmales Feld als Einfugsel. Zwei Felder haben bildliche 
Darstellungen. vier ubereinander liegende Reihen sich reckender Vogelkopfe, etwa 
von Gansen, und ein bespannter Streitwagen, auf welchem zwei Manner stehen. 
WeiBlicher Ton. H. 21. Taf. 3,1, 50. 62.

P 743· Schlanke Bugelkanne mit stark eingezogenem unterem Teil. Bugelknopf 
mit konzentrischen Kreisen mit Auge. Auf Schulter ineinander greifende Winkel. 
Auf GefaBwand breite Firnisreifen mit feinen Ringen abwechselnd. Gelber Ton. 
Η. 17,7. Taf. 52,3.

P 744- Bugelkanne, ahnliche Form wie Ρ 743. Auf Knopf Spirale mit kleinem 
Auge. Schulterstreifen mit konzentrischen Bogen an der einen Seite, dichten senk
rechten Strichen an der anderen. Breite und dunne Reifen bedecken in regelmaBigen
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Abstanden die GefaBwand. Am obersten Reifen hangen kleine Bogen. Gelber Ton. 
H. 17,7. Taf. 52,4.

P 754. Tasse mit hohem abgesetztem FuB, leicht eingezogenem Rand. Tongrundig. 
H. 6,6. Taf. 53,6.

P 760. DoppelgefaB aus zwei Miniaturkannen, an den unteren Henkelansatzen 
gekuppelt. Am Halsansatz vierteilige spitzblatterige Rosette, innen gestrichelt. Gel
ber Ton. H. 5,5. Taf. 55, 3. 62.

P 761. Innerer Teil ernes Feuer- oder RauchergefaBes wie IId, P 767. H. 5,3. Dm. 
der Platte 8,8. Taf. 53,5.

P 762. Niedrige Schale mit leicht eingezogenem Rand, kantiger Lippe, kleinem 
Bandhenkel. Unter dem Rand Firnisreifen, an dem Fransen hangen, darunter 
dreieckig stilisierte gestrichelte Bluten. Innen zwei breite Firnisreifen. Heller Ton 
mit mattem Firnis. H. 4, Dm. 14. Taf. 53, 3. 61, 8.

P 763. Flache kleine Schale mit zwei auf dem kantigen Rand aufsitzenden klei- 
nen Henkeln. Am Randreifen hangende Bogen, weiter unten Reifen. H. 3,7. Dm. 9,5. 
Taf. 55, I.

P 764. Miniaturpyxis mit drei Henkeln auf der Schulter, mit liegendem S- 
Muster. H. 3,5. Taf. 55, 4.

P 765. Kleine bauchige Pyxis mit engem Hals. Zwei aufrechte kleine Henkel 
auf der Schulter mit unterbrochenem Wellenornament. H. 7,3. Taf. 51,2.

P 773. Kleines bauchiges Kannchen mit senkrechtem Henkel. Auf der Schulter 
dichtes Muster hochkant gestellter Bogenlinien. H. 5,3.

M 122. Rest einer Spiegelscheibe. Dm. 16.
M 125. Spiegel. Dicke Bronzescheibe mit schlecht erhaltenem beinernem Griff, 

der mit zwei Stiffen an der Scheibe befestigt ist. Dm. 17.
M 127. Schwert mit scharfkantiger Mittelrippe. Am Heft zwei Nagel. Spitze fehlt. 

Erhaltene Lange 37.
L 101g. Bauchiges, sich nach oben verjungendes GefaB aus weiBem Stein mit 

schwarzen Adern. Feine waagerechte Ringe auf der AuBenwand eingeschnitten. 
H. 5,7. Dm. 9,8. Offnung 4,9.

L 1023. Steilwandiger Becher mit ausladender Lippe aus blaugrauem Stein mit 
weiBen Adern. AuBenseite glatt. H. 10. Dm. oben 12,5.

Die Schmuckstucke aus edleren Steinen sind alle verschwunden. Von den Be- 
schreibungen im Inventar sind zwei verstandlich:

L 2023. »Gemme aus Onyx mit leicht gewolbter Oberflache, durchbohrt. Zu Bo
den gestreckter Hirsch, den ein oberhalb von ihm befindlicher Hund beiBt. Er- 
haltung ausgezeichnet. L. 2,2«.

L 2024. »Ahnlicher rechteckiger Siegelring aus Onyx, durchlochert. Darauf Lowe 
nach rechts ausschreitend. Oberhalb von ihm in der Ecke Kopf einer Wildziege. 
Die Mahne des Lowen ist durch Flugel angedeutet (sol). Erhaltung ausgezeichnet. 
L. I,8.«

If) Auch das von Theophanides 1938 ausgegrabene spatminoische Kammergrab, 
das sudostlich des Gerichtsgebaudes in der K.-Manu-StraBe zwischen den Hausern
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14 und 21 gefunden wurde (nicht wie Theophanidis Έπετηρ1$ έταιρεία$ κρητικών 
σπουδών 2, 1938, 529 schreibt »Prinz-Georg-StraBe«, sondern deren Fortsetzung), 
gehort zu dieser Nekropole. Die Grabkammer war runden Grundrisses, von 2,8 m 
Durchmesser und 2,5 m Hdhe. Der Dromos konnte nicht freigelegt werden, da 
er unter das Haus Nr. 14 fuhrte. An Grabbeigaben fanden sich: 8 Bugelkannen, 
2 bronzene Omphalosschalen, 1 Alabasterschale, 2 Bronzespiegel, 2 Schwerter, 
2 Messer, I Kristallgemme mit Gravierung, 1 Halsband mit Perlen aus Bernstein 
und aus Glaspaste. Die Zahl der Beisetzungen ist nicht bekanntgegeben, die Funde 
bis auf den Schmuck verloren. Eine Gesamtaufnahme der (ubrigens nicht in- 
ventarisierten) Stiicke befindet sich im Besitz von Theophanidis.

Der Schmuck ist eine Halskette mit 14 gerippten Perlen aus Paste, 3 zylindrischen 
Laufern mit kreuzschraffiertem Ritzornament, 2 kegelformigen durchbohrten Stein- 
perlen, einer linsenformigen durchbohrten Demme aus Bergkristall mit folgender 
Darstellung: links sitzende Frau im Volantrock, rechts stehender Mann. Die mit- 
gefundenen Bernsteinperlen sind nicht mehr erhalten.

2. GELANDE BEIM KINO APTARA-SAVVA KI S

Eine zweite Stelle, wo haufig Graber der spatminoischen Nekropole von Kydonia 
angeschnitten wurden, ist die Gegend des Kinos in der Konstantinu-StraBe, das 
die Namen »Olympia«, »Savvakis« und »Aptara« getragen hat. Die beim »Hause 
des Bischofs« gefundenen Graber liegen schrag gegenuber und gehoren somit der 
gleichen Fundgruppe an. Der ganze Komplex liegt nordostlich von der erstgenannten 
Fundstelle und in einem Abstand von knapp 500 m, nicht mehr auf dem Hugel des 
Gerichtsgebaudes, sondern schon in der leicht nach dem Meer zu abfallenden Ebene, 
die jetzt von der neuen Stadt Chania eingenommen wird. Folgende Graber wurden 
dort bisher festgestellt:

Ila) Xanthudidis beobachtete im Jahre 1919 »neben dem Hause des Bischofs« 
drei spatminoische Dromosgraber (2,40χ 1,80 m; Η. 1,70 m. — 3,0χ2,9 in; H.2,om). 
Der 70 cm breite Gang zum einen Grabe war nicht in seiner ganzen Lange erhalten, 
der Eingang zur Kammer durch eine Trockenmauer verschlossen. Beim zweiten 
Grab war die Ture oben bogenformig ausgehauen (Deltion 1920/21, 164). Die Funde 
waren unbedeutend (P 719—722, jetzt verschollen).

Ilb) sGegenuber dem Kino Olympia* wurde im August 1927 ein Grab gefunden, 
das als einziges Fundstuck die groBe bemalte Bugelkanne P 766 enthielt. Beim Mu- 
seumsbrand oder den nachfolgenden Umzugen des Museums ist sie zerbrochen und 
konnte noch nicht wieder zusammengesetzt werden.

P 766. Hohe dickwandige Bugelkanne, nach unten stark eingezogen. Auf der 
Schulter dicke wellenformige Linie, in deren unteren Zwickeln ineinander geschach- 
telte Winkel. Bauchstreifen aus breiten Feldern mit waagerechten Wellenlinien 
abwechselnd mit schmaleren Feldern mit Gratenmuster. Nach unten dicke Firnis- 
reifen in groBeren Abstanden. Grober rotbrauner Ton mit weiBlichem Uberzug. 
Η. 38.
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IIc) Im gleichen Jahre wurde »gegenuber dem Kino Aptara-Savvakis auf dem 
Grundstuck des B. Mijakis« ein weiteres Grab angeschnitten, das folgende Fund- 
stucke enthielt: P 774-783 (verloren: 776—778. 782). Μ 138—145 (fehlen). L 2030 
— 2032 (fehlen).

P 774. Steilwandige Tasse mit AusguB. Gegenuber dem AusguB senkrechter Hen
kel. Auf der Wandflache hochkant gestellte Rhomben mit Halbkreisen in den 
Zwickeln. Rotlicher Ton. H. 7,5. Dm. 9,5.

P 775- Kugelbauchige Bugelkanne. Auf Bugelknopf dicker Kreis. Schulterorna- 
ment aus ineinander geschachtelten Bogen. Darunter dicke Reifen mit feinen Rin- 
gen abwechselnd. Rotlicher Ton. H. 10,8. Taf. 62.

P 779. Unbemaltes Napfchen, beim Brand verbogen. H. 5,2. Dm. 10.
P 780. Unbemaltes Napfchen, beim Brand verbogen. H. 3,8. Dm. 8,5.
P 781. Miniaturkanne. Schulterornament aus hangenden und stehenden Winkel- 

mustern mit tongrundiger Flache dazwischen, so dafl eine vierteilige helle Rosette 
ausgespart bleibt. Darunter Reifen. Gelber Ton. Hals und Henkel fehlen. H. jetzt 
4.3- Taf. 55, 2. 61,3.

P 783. Schlanke Oinochoe, nach der Standflache stark eingezogen. Schmaler Hals, 
vom GefaBkorper stark abgesetzt, die Ansatzstelle wulstartig verdickt. Rotgelber 
unbemalter Ton. H. 27,7. Taf. 58, x.

Ild) Aus einem im Februar 1928 »gegenuber dem Kino Aptara-Savvakie ausge- 
grabenen Grab stammen die vier Vasen P 767—770, die samtlich erhalten sind.

P 767· Zylindrisches GefaB mit Stulpdeckel, Feuer- oder RauchergefaB. Der innere 
Teil des GefaBes steht steilwandig auf einer 1 cm uberragenden, am Rand etwas er- 
hohten Standplatte, an der der senkrechte Henkel ansetzt. Auf der Zylinderwand 
derbe Wellenlinie. Der Deckel ist gleichfalls zylindrisch mit einem in einen (jetzt 
erganzten) Knopf auslaufenden konischen Oberteil, der zahlreiche schmale Ein- 
schnitte aufweist. Um den Henkel durchzulassen, ist der Deckel rechteckig ausge- 
schnitten. Das Ornament des Deckels ist in zwei Streifen geteilt, einen oberen mit 
triglyphenartigen Strichgruppen und hangenden oder stehenden konzentrischen 
Halbkreisen dazwischen und einen unteren mit Dreieckmustern. Rotlicher Ton. 
Brandspuren im Innern, Rauchspuren im Deckel. H. 12,2. Dm. der Platte 10,7. 
Vgl. P 761. (AA. 1943, 338 Abb. 17 mit falscher Fundangabe.) Taf. 52, 2. 56, 4.

P 768. Niedrige Tasse mit etwas abgesetztem Rand, an den der Bandhenkel an
setzt. Tongrundig. Feingeschlammter gelber Ton. H. 4,5. Dm. 11,2. Taf. 53, 1.

P 769. Niedrige flache Schale mit langgezogenem AusguB, RingfuB, Ohrenhenkel. 
Unter dem Firnisreifen des Randes Fries von aufrechten konzentrischen Halb
kreisen. Rotlicher Ton. H. 5,3. Dm. 8,4. Taf. 54, 3.

P 770· Schale mit AusguB und aufrechtem Bandhenkel. Keine Standflache, son- 
dern unten kugelig abgerundet. Unter dem Randreifen dreistrichiges Halbmond- 
muster. Rotlicher Ton. H. 6,7 (mit Henkel). Dm. 15,5.
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3. GELANDE BEI DER VENEZIANISCHEN SUDO ST-BASTION 

Die dritte Fundstelle, wo die Nekropole von Kydonia angeschnitten wurde, 
liegt wiederum in nordostlicher Richtung, etwa weitere 500 Meter entfernt von 
der zweiten Stelle, dort, wo die venezianische Sudost-Bastion einen groBen Erd- 
block unberuhrt hatte stehen lassen.

Illa) Hier beobachteteTheophanidis 1938 ein mittelminoischesPithosgrab, dessen 
Funde (P 822 823) erhalten sind. Das Grab lag innerhalb der venezianischen Sud
ost-Bastion zwischen Leophoros Nikiphoru Phoka und dem Stadion und zwar in- 
mitten jungerer, meist romischer Graber. Der Pithos lag auf der Seite im Sand ge- 
bettet und war mit einer Steinplatte verschlossen. Im Pithos lag die Kanne P 822. 
(Theophanidis, Έπετηρίς εταιρείας κρητικών σττουδών 3. 194°> 484).

P 822. Schnabelkanne mit plastischen Tupfen (Barbotine) aus unbemaltem dun- 
kelrotem Ton. Jetzt fehlt etwa ein Drittel der Wandung. H. 23,5. Taf. 58, 2.

P 823. GroBer unbemalter Pithos. Oben unter dem Rand vier, an der Wandung 
kurz unterhalb der Mitte zwei Griffe. H. 76,5.

Illb) Ein nicht naher beschriebenes Pithosgrab, das vor 1895 beim Einebnen des 
Gelandes zwischen dem offentlichen Park und der StraBe nach Chalepa, um ein 
Exerzierfeld (jetzt das Stadion) zu schaffen (MonAnt. 6, 1895, 203), gleichfalls unter 
romischen Grabern gefunden wurde, ist wahrscheinlich auch mittelminoisch, da 
die Fundstelle in groBer Nahe der eben erwahnten liegt. Die Funde wurden von den 
turkischen Behorden nach Konstantinopel geschickt.

4. NICHT INVENTARISIERTE STUCKE

Unter den nicht inventarisierten Stucken des Museums von Chania, deren Fund- 
ort aber wahrscheinlich an den gleichen Stellen zu suchen ist wie I—III, befinden 
sich auBer mehreren Bronzen, auf deren Beschreibung hier verzichtet wird, 4 kleinere 
Bugelkannen, einige Schalen verschiedener Formen, Becher, ein Miniaturkannchen 
usw. Das wichtigste soil hier aufgezahlt werden.

I. Kleine Btigelkanne. Hellgelber Ton, rote Bemalung. Mundung fehlt. H. 8,2. 
Taf. 53, 2.

2. Kleine flache Bugelkanne. Gelber Ton, braune Bemalung. Auf der Schulter 
stilisierte Bltiten. Der FuB und ein Sttick des Unterteils fehlen. H. 7,2.

3. Henkelkrug wie P 725. Auf der Schulter eine einfache Wellenlinie. Grunlich- 
gelber Ton, braune Bemalung. H. 17,3.

4. AusguBgefaB wie P 737. Gelber Ton, rote Bemalung. Auf der Schulter »Ketten- 
ornament* aus zwei Reihen gegeneinander stehender Halbbogen. H. 19,5. Taf.51,4.

5. Miniaturschnabelkannchen. Gelber Ton, rote Bemalung. Auf der Schulter 
ein Fries von Vogelkopfen. H. 6,4. Taf. 52, 1.

6. Schale. Ein Henkel und Randscherben fehlen. Rotlich-gelber Ton, rote Be
malung. Auf jeder Seite in der Henkelzone drei Delphine. H. 7.

7. Bauchige Miniaturbtigelkanne. Monochrom grau. H. 6. Taf. 51, 1.
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5. ZUR TOPOGRAPHIE UND SIEDLUNGSGESCHICHTE

Die Stadt Kydonia-Chania liegt an der Kuste am Nordrand einer Ebene, die im 
Westen von niedrigen Hugelwellen, im Suden von den Vorbergen des Massivs der 
WeiBen Berge und im Nordosten von den Auslaufern des Gebirgsstocks der Halb- 
insel Akrotiri, die an dieser Stelle einen 8 km breiten Isthmus bildet, begrenzt wird. 
Die griechische Karte im MaBstabe 1:20000 verzeichnet folgende Hohenangaben: 
8 km sudlich der Stadt 26 m, 10 km sudlich 40 m, sudlich davon 250 m fur den 
steil ansteigenden Hohenzug. Die Breite der Ebene betragt im nordlichen schma- 
leren Abschnitt rund 7 km, im sudlichen 10 km. Dort erstreckt sich dieEbene zwischen 
den Auslaufern des Akrotiristocks und den Vorbergen der WeiBen Berge bis an die 
Sudabucht an der sudostlichen Seite des Isthmusansatzes.

Als alteste Funde im jetzigen Stadtgebiet sind Obsidianmesser zu nennen, die 
im Stadtteil Nea Chora westlich des venezianischen Festungsgrabens aufgelesen 
wurden. Dann folgt das mittelminoische Grab Illa von der venezianischen Sudost- 
bastion, sowie die spatminoischen Grabergruppen I und II von Nea Chania. Die 
griechische Zeit wird eingeleitet mit einer Gruppe fruhgeometrischer GefaBe un- 
bekannten Fundorts, die sich im Museum von Chania vorfand ohne nahere 
Angaben. Es handelt sich um einen bemalten Krater und mehrere unbemalte 
Tassen, die doch wohl aus dem Stadtgebiet von Chania stammen. Die archa- 
ische Zeit wird durch ein Kalksteinrelief vertreten (Taf. 56, 5), das im Stadtteil 
Nea Katastimata nebst den jetzt verschwundenen Resten eines kleinen Tempels 
gefunden sein soil. Der genaue Fundort war trotz eifriger Nachfragen nicht mehr 
zu ermitteln. Es muB sich um ein kleines Heiligtum auBerhalb der griechischen 
Stadt handeln. Vielleicht hangt hiermit auch ein Kalksteinantefix zusammen, 
das sich im Museumsbestand von Chania vorfand. Das Relief, zweifellos ein 
Friesfragment, zeigt eine singulare Darstellung: den Kampf um ein Heiligtum. Der 
Tempel ist vertreten durch einen architektonischen Rahmen, in dem das hoch- 
archaische Standbild einer weiblichen Gottheit erscheint. Angelehnt an den Rahmen 
kampfen links und rechts je zwei kniende Bogenschutzen mit Helmen und ge- 
spannten Bogen. Vom Gegner ist rechts noch ein heransprengendes Pferd erhalten, 
dessen Zugel auf einen Streitwagen hinweisen. Der Stirnziegel stellt eine Manade 
dar (Gesicht weggebrochen) mit auf die Brust herabfallenden gedrehten Haarlocken. 
Links eine Schlangenprotome, wahrend rechts die Hand eines benachbarten Silens 
uber die Locken an die Brust der Manade greift. Relief wie Stirnziegel sind reich- 
lich provinziell in der Ausfuhrung. Die spateren Jahrhunderte bis zur Romerzeit 
sind nur durch verschiedene Grab- und Streufunde, Relieffragmente, Vasen, Glas 
usw. bezeugt, ohne mehr auszusagen, als daB wir uns in abseitigem Provinzgebiet 
bewegen. Soweit die Fundstellen bezeugt sind, verteilen sie sich uber das ganze 
Stadtgebiet auBerhalb der venezianischen Mauern und innerhalb der Sudostbastion.

Die venezianischen Eroberer legten ihr Kastell auf einem maBigen Hugel unmittel- 
bar am Meere an und zogen bereits im 13. Jahrhundert eine Mauer, die noch heute 
erkennbar den Stadtteil Kastelli von der ubrigen Stadt trennt. Um diesen Kern 
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herum wuchs das alte Chania, das schlieBlich gegen die drangende Turkengefahr 
zu Beginn des 16. Jahrhunderts mit einem groBzugigen Befestigungswall um- 
mantelt wurde. Seit dem Ende des 19. Jahrhunderts kamen schlieBlich die neuen 
Stadtviertel Nea Chora, Nea Katastimata und Nea Chania hinzu un*d wuchsen mit 
den alteren Siedlungen vor den Mauern, Bolari und Chalepa, zum modernen Chania 
zusammen.

Die Frage ist nun, wo die spatminoische zu den Grabern gehorige Siedlung und 
Burg liegt, von der sich noch keine Spur gefunden hat. Es kommt einerseits der 
Hohenzug oberhalb des Wasserdepots, unterhalb der Hohe 114 Ajos Jannis, in Frage, 
andererseits aber auch der vom Zentrum der heutigen Stadt bedeckte Hugel Ka- 
stelli, zumal sich die Obsidianfundstelle und das altere mittelminoische Grab in 
seiner Nahe, die spatminoischen Graber weiter von ihm entfernt befinden. Auch die 
griechische und romische Stadt wird hier gelegen haben.

Seit neolithischer Zeit ware demnach die Stelle Kydonias ununterbrochen be- 
siedelt gewesen. Die, wie die Funde zeigen, waffenfrohe spatminoische Herrenschicht 
hat einerseits das weite Meer, andererseits die reiche Ebene als Lebensbasis gehabt. 
Sie beherrschte den einzigen naturlichen Durchgang von West- nach Mittelkreta 
und war Vorort fur die Bevolkerung des Akrotiri, die nach den Hohlenfunden wohl 
kaum mehr als eine durftige Hirtenklasse gewesen sein kann. Die nachste bedeuten- 
dere minoische Siedlung, von der Heinrich Drerup im Oktober 1942 die Nekropole 
fand, lag 5 km ostlich von Suda am Sudrand der Sudabucht am weiteren Verlauf 
des Weges nach Mittelkreta.

Ulf Jantzen

6 Kret. Forsch.



SPATMINOISCHER VASENFUND ΒΕΙ SUDA
(Tafel 3, 2. 64. 65)

Etwa funf Kilometer ostlich von Suda, wo die FahrstraBe nach Stilos von der 
nach Rethymnon fuhrenden UferstraBe abzweigt, stieBen Ende Oktober 1942 grie- 
chische Arbeiter an einem Abhang, von dem sie Erde zur Aufschuttung eines 
Bruckendammes abfuhrten, auf eine Reihe von spatminoischen GefaBen, die sie 
achtlos zerschlugen und beiseite warfen. Die Scherben konnten von mir in Sicher- 
heit gebracht werden, auBerdem ergab eine am nachsten Tag erfolgte Durch- 
suchung der beiden Seiten des frisch aufgeworfenen Bruckendammes eine weitere 
Anzahl von Scherben. Ober die Fundumstande wuBten die Arbeiter nur allgemeine 
Angaben zu machen, denen zufolge die GefaBe an einer eng begrenzten Stelle des 
Abhangs, die als Hohlung noch zu erkennen war, auf einmal zutage traten; auch 
Knochenreste, darunter einen Schadel babe man dort gefunden, aber fortgeworfen.

Die Stelle liegt linker Hand einer von den ostlichen Auslaufern des Berekynthos 
in die Sudabucht hinabreichenden Talschlucht und bildet einen jetzt tief und in 
ganzer Hohe angegrabenen Hugelvorsprung an der sudlichen Seite der FahrstraBe. 
Er besteht aus lehmiger Erde, die in den unteren Lagen, wo der Fund gemacht 
wurde, in grun-weiBen Ton ubergeht. Drei der GefaBe sind ganz offensichtlich aus 
diesem Material gearbeitet. Auf der der Talschlucht abgekehrten Seite des Hugel- 
vorsprungs sieht man eine Reihe von horizontal in die Erde gebohrten Lochern, 
moglicherweise Raubgrabungen; die hier aufgelesenen Streufunde reichen von 
minoischer bis in hellenistische Zeit. — Die GefaBe bilden eine zusammengehorige 
Gruppe und durften das Inventar eines Grabes darstellen. DaB das Grab am An- 
fang einer Nekropole lag, die hier, wo Felsen kaum ansteht, gunstige Bedin
gungen vorfand, ist nicht ausgeschlossen. Auch eine Topferwerkstatt, die das 
Tonvorkommen ausnutzte, muB nach Ausweis der genannten GefaBe bestanden 
haben. Jedenfalls deutet die Stelle auf eine zugehorige Siedlung, die nur weiter 
oben gelegen haben kann, wo ein terrassiertes Plateau den steilen Abhang unter- 
bricht. Dort findet man Scherben einfacher Gebrauchsware.

Nur ein Teil, allerdings der groBere Teil der Scherben, konnte in Sicherheit ge
bracht werden. Das ubrige liegt jetzt unerreichbar unter Fels- und Gerollmassen be- 
graben rechts und links der FahrstraBe. Es handelt sich urn acht GefaBe, von denen 
zwei noch vollkommen, die ubrigen zum groBeren Teil intakt waren(Taf. 64, 65). Mit 
Ausnahme des Kraters (Nr. 8), der eine Sonderstellung einnimmt, ist es einfache Ware, 
teilweise sorgfaltig aus dunnwandigem feingeschlammten Ton geformt (Nr. 1), im 
allgemeinen jedoch mehr auf Haltbarkeit und Gediegenheit als auf auBere Vollendung 
gearbeitet. Die Bemalung beschrankt sich auf Streifen (Nr. 1, 2, 4), auf dicht gelegte 
Schlangenlinien (Nr. 3, 6) und ein Wellenband (Nr. 5); nur eine Schale (Nr. 7) zeigt
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die fur ihre Gattung charakteristische Randdekorierung. Eine der dreiBugelkannen 
(Nr. 3) hat einen grau-weiBen glanzlosen Uberzug, im ubrigen liegt der Firnis, 
dessen Farbe von Schwarz bis Ziegelrot reicht, auf dem Tongrund auf. Eine Aus- 
nahme bildet die Urne (Nr. 6), die auf schwarzlich gebrannter AuBenseite eine Be- 
malung in weiBer Deckfarbe aufweist1.

Die GefaBe gehoren der Periode Spatminoisch III B an (Furumark, Mycenaean 
Pottery I75ff. Chronology of Myc. Pottery 103^.). Das macht die armliche Be- 
malung, vor allem das zu einem zweistockigen Wellenband degenerierte Polypen- 
ornament deutlich. Auch in der Firnistechnik und dem Fehlen des Uberzugs fuhlt 
man den Niedergang2. Dagegen fehlt den Bugelkannen noch die konische Zuspitzung 
des Bugels, die das charakteristische Merkmal der Endstufe ausmachti.

KATALOG
I. Bugelkanne. Hohe 28,2 cm; Durchm. 22,6 cm; Dicke des Tons 0,6 cm. Aus- 

schlieBlich frische Bruche. Es fehlen die AusguBrohre sowie mehrere, teilweise 
groBere Stellen in der GefaBwand. Grun-weiBer, feingeschlammter Ton, der mit 
dem anstehenden Ton identisch ist. Wahrend des Brandes hat sich die AuBen- 
seite gelb-rotlich verfarbt. Sie ist vorzuglich geglattet und poliert, doch fehlt ein 
Uberzug. Uber Schulter, Bauch und FuB ein System von drei, unten von zwei 
Streifen. Um Biigel und AusguB eine umgrenzende Wellenlinie, uber dem Biigel 
in ausgesparter Technik das Muster einer sich dreimal fortsetzenden Doppelaxt. 
Die beiden Henkel sind oben und unten zum Durchziehen einer Tragschnur 
durchbohrt. FuB mit abgesetzter profilierter Standplatte. Taf. 64, 1. 65,1.

2. Bugelkanne. Hohe 37,2 cm; Durchm. 29,6 cm; Dicke des Tons 0,7—1,5 cm. 
Fast ausschlieBlich frische Bruche; bis auf einige Lucken im oberen Teil des 
GefaBes vollstandig. Aschgrauer, auBen zu einem stumpfen Ziegelton verfarbter 
grober Ton. Kein Uberzug. Die Bemalung in braunvioletter glanzloser Farbe 
besteht aus zwei breiten Doppelstreifen, aus der einrahmenden Wellenlinie um 
Biigel und AusguB und einem Spiralkreis auf dem Biigel. Die Henkel sind flach- 
rund, der AusguB breit, kurz, mit uberstehender Lippe, der FuB nur schwach 
abgesetzt. Grobe Ware. Taf. 64,2.

3. Bugelkanne. Hohe 34,3 cm; Durchm. 23,4 cm; Dicke des Tons 1 cm. Fast 
ausschlieBlich frische Bruche. Scherben fehlen vor allem im mittleren und obe
ren Teil des GefaBes, darunter dasMittelstuck des Bugels. Ziegelroter, mit Stein- 
schrot vermengter Ton, daruber weiB-grauer, je nach Brandeinwirkung rbtlich 
bis braunlich gefarbter Uberzug; im selben Verhaltnis wechselt die glanzlose 
Farbe von Schwarz bis Hellrot. Uber der GefaBwand zwei Schlangenlinien, 

. untereinander und nach unten durch einen Doppelstreifen abgesetzt, um 
Bugel und AusguB umrahmende Wellenlinie. Die Henkel sind zylindrisch, der 
AusguB breit, mit uberstehender Lippe. UnregelmaBige Form; vor allem im

* Eine Bugelkanne mit weiBer Spiralverzierung aus Minet el Beida: Syria 13, 1931, Tai. 7,1. Evans· 
PM. IV 777 Abb. 756 c. 1 Vgl. Doro Levi, Arkades, ASAAtene 10—12, 1927—29 628ff 
3 Vgl. z. B. Furtwangler-Loeschcke, V Taf. 22, 162. 163. Furumark, Myc. Pottery 85f.

6*
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Niveau des unteren Doppelstreifens tritt die GefaBwand mehr oder weniger 
bauchig heraus. FuB mit abgesetzter profilierter Standplatte. GrobeWare. Taf. 65,2.

4. AusguBgefaB. Hohe 16,7 cm; Durchm. (am Rand) 21,4 cm; Dicke des Tons 
0,5cm. AusschlieBlich frische Briiche. Vom GefaB sind im Zusammenhang zwei 
Drittel der Rundung mit dem Henkel und dem Ansatz der AusguBrinne in 
groBeren Scherben erhalten. Grun-weiBer, feingeschlammter Ton, der mit dem 
anstehenden Ton identisch ist. Innen gelblich, auBen rotlich gebrannt, kein 
Uberzug. Uber die GefaBwand laufen zwei breite freihandig gezogene Doppel- 
streifen in schwach glanzender, schwarz-brauner bis roter Farbe, dazu ein Streifen 
beiderseits des Randes, am FuB und uber der Innenwand. Der GefaBboden hat 
Farbuberzug. Taf. 64, 4. 65, 3.

5. AusguBgefaB. Hohe 15,9 cm; Durchm. (am Rand) 21,2cm; Dicke des Tons 
0,4 cm. Gegenstuck zum vorigen. Fast ausschlieBlich frische Briiche. Es fehlt 
uber ein Drittel der Scherben. Grau-gruner, nicht ganz sauberer Ton, mit dem 
anstehenden Ton identisch. Innen gelblich, auBen rotlich gebrannt, kein Uber- 
zug. Um die GefaBwand lauft eine zweistreifige, maBig gewellte Schlangenlinie 
in ziegelroter, schwach glanzender Farbe, dazu zwei Streifen oberhalb der Stand
flache und je ein Streifen beiderseits des Randes. Taf. 64, 5.

6. Urne. Hohe etwa 30,0cm; Durchm. 32,5cm; Dicke desTons 0,5—0,7cm.Frische 
und alte Briiche; die Scherben ergeben nur zusammenhanglose Einzelpartien, 
doch ist der in der Zeichnung wiedergegebene Befund gesichert. Dunkler bruchi- 
ger Ton braun-roter Farbe, mit Steinschrot durchsetzt, der die Oberflache kornig 
macht. Die AuBenseite ist schwarzlich gebrannt. Vier Vertikalhenkel, auBerdem 
zwei Horizontalhenkel, die, in der Seitenanordnung mit zwei gegeniiberstehenden 
Vertikalhenkeln ubereinstimmend, aus dem Scheitelpunkt der Wolbung hervor- 
treten. Die Bemalung in rotlich-weiBer Deckfarbe besteht aus zwei Schlangen- 
linienmustern, deren eines die Zone der Vertikalhenkel ausfullt; das andere reicht 
bis zum Ansatz der Horizontalhenkel. Zwischen beiden und daruber Doppel- 
streifen. Den AbschluB nach unten bildet ein die zweite Henkelzone ausfullender 
dreifacher Streifen. Die Oberseite der Lippe und die Henkel sind durch Quer- 
streifen dekoriert. Taf. 64,6.

7. Schale. Hohe 9,4 cm; Durchm. (des Randes) 15,9cm; Dicke des Tons 0,3 cm. 
Frische und alte Briiche. Erhalten ist die Unterseite und ein kleines Stuck der 
Seitenwand. Rotlich-grauer, feingeschlammter Ton, kein Uberzug. Die Deko- 
ration der Seitenwand besteht aus einem Randstreifen und einem unten ab- 
schlieBenden Doppelstreifen, mit einem dazwischenliegenden Muster, das, soweit 
noch erkennbar, gefullte Kreise zwischen abtrennenden Staben wiederholt. 
Uber dem FuB und dem GefaBboden ein Doppelstreifen. Taf. 64, 7.

8. Krater. Hohe 27,6 cm; Durchm. (an der Lippe) 34,0 cm; Dicke des Tons 
0,7—1,1cm. Erhalten sind in der Hauptsache die oberen zwei Drittel des GefaBes, 
d. h. die Seitenwand des Kraters. Von ihr ist die eine Halfte, Seite A, bis auf 
zwei kleine Scherben vollstandig. Sie weist ausschlieBlich frische Briiche auf, 
wurde also erst bei der Auffindung zerschlagen. Dagegen war Seite B, die lucken- 
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hafter und in kleinen Scherben vorliegt, schon vor der Auffindung zerbrochen.
1 Von den unteren Partien fehlen etwa drei Viertel und darunter die Unterseite. — 

Gelber, schwach ziegelfarbener Ton, auf der Innenseite auBerordentlich nach- 
giebig; die Bruche sind, soweit es sich urn alte Bruche handelt, mehlig und 
verrieben. Die AuBenwand ist nicht bis zur letzten Glattung gebracht. So 
bildet der Scheitelpunkt der Wolbung an Seite B einen Knick. Auch sonst 
bemerkt man streifige UnregelmaBigkeiten sowie Spuren der nachreibenden und 
formenden Hand; vor allem die Ansatze der Henkel sind nicht sauber abge- 
arbeitet. — Beim Brand war das GefaB von ungleichmaBiger Hitze umgeben; 
und zwar ist an Seite B der Firnis der Bemalung schwarz gebrannt, der Ton hat 
hier eine grau-gelbe Farbe angenommen. An Seite A ist der Firnis ziegelrot 
und blattert sehr leicht ab; der Ton hat seine ursprunglicherotliche Farbe behalten. 
Die Dekoration besteht, von oben ausgehend, aus einem die Innen- und AuBen
wand uberziehenden doppelten Randstreifen; der obere uberdeckt die uber- 
stehende Lippe, der untere die beginnende GefaBwand. Es folgt eine Figuren- 
zone von 11,5 cm Hohe, an die ein dreifaches, 4,7 cm hohes Streifenband an- 
schlieBt. Der FuB, d. h. der unterste Abschnitt der GefaBwand, hatte einen 
doppelten Streifen. Taf. 63, 2. 64, 8. 65, 4—6.

Die Figurenzone ist durch die Henkel und das Henkelornament in zwei an- 
nahernd symmetrisch komponierte Halften aufgeteilt. Es handelt sich um zwei 
von links nach rechts sich bewegende Prozessionen, teils zu Wagen, teils zu FuB. 
DaB eine Prozession gemeint ist, wird aus der uberall wiederkehrenden rituellen 
Armhaltung und aus dem Fehlen von Waffen ersichtlich.

Den Zug fuhrt ein Schreitender an, der auf Seite A vollstandig erhalten ist; auf 
ihn bezieht sich die folgende Beschreibung. Von den ubrigen Gestalten unterscheidet 
er sich durch das Fehlen jeder Haarangabe. Das geht uber die sonstigen Nach- 
lassigkeiten des Malers hinaus und soil den Schreitenden als Kahlkopfigen, 
vielleicht als Priester oder Seher bezeichnen. Der beigegebene Gegenstand ist 
vermutlich ein Baum. Er ist unter die Achsel geschoben, falls nicht ein zusatz- 
liches Tragen mit einem der beiden Arme gemeint ist. Vor der Gestalt ein Krug, 
dessen UmriB wellig verlauft, wohl um anzudeuten, daB es sich um ein getriebenes 
BronzegefaB handelt. Darunter und hinter dem Schreitenden ein konkav gefuhrtes 
Rautenmuster. An der sehr viel schlechter erhaltenen Seite B ist soviel klar zu er- 
kennen bzw. zu erschlieBen, daB Baum und Krug sowie die beiden Fullornamente 
fehlen. Damit ist der Kahlkopfige in seiner Bedeutung merkbar hervorgehoben, man 
mochte demzufolge in Seite A die Hauptseite oder wenigstens hier den Beginn der 
Prozession erkennen.

Es folgt ein Zweigespann. Das ruckwartige Pferd tritt nirgends hervor, lediglich 
das doppelte Zugelpaar nimmt auf seine Anwesenheit Rucksicht, auBerdem die 
bildhaft unbekummerte Darstellung eines gegenstandig angelegten Zwillingskopfes. 
Zwei Augen innerhalb der Seitenansicht eines Kopfes, also die Durchsetzung des 
Profils mit Erinnerungsbildern aus der Frontalansicht trifft man in mykenischer
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Zeit verschiedentlich anE In vorliegendem Fall aber handelt es sich um zwei sym- 
metrisch aufeinander bezogene Profilansichten, getrennt durch eine Aussparung, 
die jenseits der Augen, dem beiderseitigen Kontur folgend, trichterformig ausein- 
andertritt und dann an den Hals anstoBt. Die Offnung des Maules, als welche die 
Aussparung gleichzeitig erscheint, verbindet die beiden Kopfe wieder zu einem 
einzigen, der mit seinen beiden Rundaugen dem Beschauer fremdartig genug gegen- 
ubersteht. Derartige Spannungen in den gegenstandlichen Beziehungen hat das 
naive voranalytische Sehen muhelos uberbruckt. In gleicher Weise bleibt es unent- 
schieden, ob die weit auseinandergezogenen Vorderbeine als Gehen bzw. Traben 
gedacht sind oder der Vorderansicht des Pferdes entnommen wurden. Die die 
Mahne des Pferdes andeutende Ornamentfolge geht motivisch zuruck auf Darstel- 
lungen wie Tiryns II Taf. 14,3, in denen der Haarkamm zu einzelnen Buscheln zu- 
sammengenommen und hochgesteckt ist. Dagegen hat das Arkadenornament unter- 
halb der Zugel mitsamt dem abschlieBenden Horizontalstreifen kaum noch etwas 
mit dem wirklichen Sachverhalt zu tun, namlich mit dem oberen Teil der sehr 
komplizierten minoisch-mykenischen Wagenverspannung. Dieser Teil diente ver- 
mittels einer von der Wagenbrustung zum Joch reichenden Langsverbindung zur 
Versteifung der DeichseD. Aus herunterhangenden Lederzipfeln hat sich dann schon 
in mykenischer Zeit das Arkadenornament herausgeschalt3. Die Deichsel selbst ist 
bezeichnenderweise, da durch die Pferdeleiber weitgehend uberdeckt, in diesem 
Fall, wo es nur um die bildmaBige Wahrscheinlichkeit geht, ganz fortgefallen. Statt 
dessen wurde die Verbindung zwischen Pferd und Wagen in der sinnfalligeren 
Gleichnissprache durch den Schwanz des Pferdes vollzogen, der in seiner oberen 
Halfte Vorderseite des Wagens ist.

Der zweiteilige Wagen ist der in der spatminoisch-mykenischen Zeit ublichet. Ob 
die Musterung des Wagenkorbes als Flechtwerk gelten soll, steht dahin, denn an den 
Darstellungen des Tirynther Jagdfrieses sind die Wagen als aus rot gestrichenem 
Holz bestehend oder mit rotem Stoff bespannt gedachts. Eher handelt es 
sich um eine rein ornamentale Fullung der Flache mit dem beliebten Rauten- 
motiv, das sich an verwandten Darstellungen auch auf die Flachen zwischen den 
Radspeichen ausdehnt6. Im Wagen stehen auf Seite A vier, auf Seite B drei Per- 
sonen, deren vorderste in beiden Handen die Zugel halt. Die Bekleidung ist eine 
schematische Wiedergabe des in den mykenischen Fresken von Mannern wie Frauen 
in gleicher Weise getragenen Bortenchitons und druckt in ihrem Gegensatz zu den 
nackten Schreitenden eher einen Standesunterschied aus, als daB sie Frauen anzeigt. 
Gegenuber der allgemeinen Tracht tragen die Personen auf Seite B keine Spiral- 
locke, der letzten Person auf Seite A fehlen auBerdem die Arme. Im ubrigen kleine

• Evans, PM. IV 374. * E. v. Mercklin, Der Streitwagen im Altertum 25; Tiryns II 102; AM. 36, 
1911, 235 Abb. 1; G. Rodenwaldt, Der Fries des Megarons von Mykenai 41. 3 Sardonyx aus deni 
Vaphiograb: Evans, PM. IV 820 Abb. 799. Die mitgeiundene Keramik datiert den Sardonyx nicht 
spater als die erste Halite des 15. Jh. v. Chr. 4 Evans, PM IV 82ifi. Dort als Typ C bezeichnet. 
AuBerdem die Anm. 2 genannte Literatur. 5 Tiryns II 102. 6 CVA. Brit. Mus. I, Ilcb Taf. 11 
Abb. 13.
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Unterschiede in der Zeichnung: An Seite B ist der Hals mit Farbe uberdeckt, die 
Unterseite des Wagenvorderteils dreistrichig.

Es folgen auf Seite A zwei, auf Seite B drei Schreitende, womit die Figurenzahl 
der beiden Prozessionen wieder die gleiche ist. Wieder kleine Unterschiede in der 
Zeichnung: Die Darstellung des Zopfes ist an Seite B urn eine zusatzliche mittlere 
Wellenlinie bereichert, der Zopf im allgemeinen etwas langer. Der zuruckstoBende 
Ellenbogen wurde an Seite A in den KorperumriB einbezogen.

Bei einer Deutung des Stileindrucks ist zunachst die Feststellung wichtig, daB 
die Gestalten sich jenseits der Bodenlinie in verschiedener Tiefe fortsetzen und dem- 
zufolge von dem spater gezogenen Ornamentband teilweise zugedeckt wurden. Vor 
allem die Beine des Pferdes auf Seite A reichen uber den zweiten Streifen hinaus; 
dort, zwischen dem zweiten und dritten Streifen erkennt man die Hufe. Damit 
wiederholen die Pferde die hochbeinigen Proportionen der Schreitenden. Auch das 
Verhaltnis von Pferd und Wagen, der jetzt nur noch als Anhangsel wirkt, ent- 
spricht verwandten Darstellungen. Im Gegensatz dazu stehen zwei Gestalten 
(Seite B) mit je einem FuB, bzw. FuBansatz auf der Bodenlinie auf, die ubrigen 
Gestalten reichen in den ersten Streifen hinein. Die Darstellung hatte also nach 
unten hin keine gemeinsame Grundlinie und dieser Umstand muBte zu dem er- 
wahnten Konflikt fuhren, daB das mittlere Ornamentsystem Teile der Darstellung 
abschnitt und uberdeckte. In anschaulicher Weise gerat so altes und neues Stil- 
denken zueinander in Gegensatz. Auf der einen Seite ist es das verwildernde Ende 
der in freiem Spiel die GefaBwand uberdeckenden minoischen Dekoration, wie es 
sich an den kretischen Tonwannen auslebt3, auf der anderen Seite die beginnende 
Zonenaufteilung der folgenden geometrischen Periode.

Der Stil der Darstellung ist das Ergebnis einer die ererbten Bildvorrate manieriert 
ubersteigernden Empfindung. In der Art, wie die Korper gebogen, gedehnt, ver- 
kummert und in ihre einzelnen Glieder aufgelost sind, erkennt man das Bedurfnis 
nach gewaltsamen Formen, die, liniensicher gezogen, sich dem Auge und dem 
Gedachtnis einpragen, nachdem die ursprunglichen komplizierten Zusammen- 
hange in Vergessenheit geraten waren und zu dem noch komplizierteren Natur- 
vorbild keine Brucke mehr fuhrte. Einige bezeichnende Falle sind in der Beschrei- 
bung zur Sprache gekommen. Zwar muB das groteske MiBverhaltnis zwischen 
Korper und Beinen, das die schreitenden Gestalten insgesamt auszeichnet, zum 
Teil wenigstens wohl auf die gefuhlte Notigung zuruckgefuhrt werden, den Korper 
mit dem der viel kleineren fahrenden Personen in gleichem MaBstab zu halten, 
und das ist den Beinen zugute gekommen. Doch bietet gerade die Beinpartie ab- 
gesehen von ihrer Ausdehnung ein aufschluBreiches Beispiel fur die Auflosung 
ursprunglich organischer Zusammenhange. Aus den Beinpaaren sind rein paratak- 
tische Gegenuberstellungen geworden, d. h. an das Standbein lehnt sich das zweite, 
im Gegensinn gezeichnete ruckwarts an oder ist richtungsgleich dazugestellt. Die 
Zugehorigkeit zur Figur wird durch einen verbindenden Querstrich demonstriert.
1 Evans, PM IV 820 Abb. 799. 3 Doro Levi a. O. 637 Abb. 658; Evans, PM. IV 330 Abb. 272. 33 8 
Abb. 281; BSA. 8, 1901/2, Taf. 19; Deltion 6, 1920/21, 154s. Abb. 1. Abb. 4fi.
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Das Hinubergleiten aus der Darstellung zum stellvertretenden Zeichen laBt sich 
auBerdem von Fall zu Fall an den Gesichtern verfolgen, die sich selbst vom ver- 
einfachenden Erinnerungsbild abgelost haben. Vor allem der Nasenstrich reicht in 
den meisten Fallen weit uber seine naturliche Grenze hinaus und wird abschlieBende 
Randlinie eines formelhaften Gebildes. Von den Ornamentmotiven sind die Rauten 
in ihrer einfacheren und komplizierteren Ausfuhrung sowie die Gliederkette ober- 
halb des Pferdes in mykenischer Zeit gelaufig. Fur die unter dem Pferd sich ent- 
wickelnde Doppelvolute lassen sich Ornamentketten verwandter Bauart vergleichen, 
aus denen sich, das Motiv herausgelost hat1. Auch das Henkelornament scheint 
sonst nur in komplizierterem Zusammenhang vorzukommen2.

Der Krater ist kein kretisches Erzeugnis. Auf kretischen GefaBen ist die Dar
stellung der menschlichen Figur nahezu unbekannt3, und stilistisch fuhrt von dem 
in der Flache sich ausbreitenden Ornamentwerk der Larnakes, das gleichfalls nur 
ausnahmsweise die menschliche Figur in die Zeichnung einbezieht, kein Weg zu 
dem formensicheren Manierismus des Kraters. Verwandte argivische Szenen ergeben 
manche Dbereinstimmung, die sich jedoch auf den auBeren Aufbau der Gruppe 
und der Figuren beschrankt. Immerhin ist in Aufbau und Proportion der beiden 
Waffentrager eines Tirynther Bruchstucks4 manches enthalten, das zu den ausge- 
schriebenen Formen der Schreitenden hinfuhren konnte. DaB der Krater ostlicher 
Herkunft sein muB, beweist die vom Scheitel herabhangende Spirallocke, die als 
syrisch-phonizische Trachteigentumlichkeit in Griechenland kaum FuB gefaBt hat5.

Indessen nicht nur hierdurch, sondern auch sonst in jeder Beziehung reiht sich 
das GefaB der durch neue Funde immer stattlicher werdenden Gruppe der levanto- 
helladischen Keramik ein, deren Werkstatten im Osten der mykenischen Welt, vor 
allem auf Cypern, gelegen haben miissen. Es gehort den der Phase SM III B zuzu- 
rechnenden jungsten Schopfungen der Gattung an6 und erweist sich damit als den 
ubrigen Stiicken dieses Fundes gleichzeitig.

Heinrich Drerup

1 Furtwangler-Loeschcke V, Taf. 28, 244. 36, 366. 368. Furumark, MP. 271 Fig. 36. 45. 2 Furt
wangler-Loeschcke V. Taf. 37, 380. 382. 3 Doro Levi a. 0. 643. Neu hinzu kommt das von 
U. Jantzen Taf. 3 und 50 (P740) veroffentlichte GefaB. 4 H. Schliemann, Tirynthe Taf. 14,
2 . 15, 1- 5 F· Poulsen, Der Orient und die fruhgriechische Kunst 45 Anm. 3; E. Kunze, Kretische 
Bronzereliefs 181 Anm. 13 (zwei weitere Belege). 6 Furumark, MP. 43off. Sjoquist, Problems of 
the late Cypriote Bronze Age, 1940, 65ft. gzfi.



PALAOKASTRO-APTARA
Bericht uber eine Untersuchung und Vermessung des Stadtgebietes 

(Tafel 66—70)

Der Unterzeichnete erhielt Mitte August 1942 den Auftrag, das Gebiet des antiken 
Aptara zu veimessen und die noch sichtbaren Reste in einen anzufertigenden Ge- 
landeplan einzutragen. Zu diesem Zweck stand ihm fur funf Tage ein Nivellier- 
instrument der Zweiganstalt Athen mit MeBstange und MeBband, bei deren Hand- 
habung ein Grieche behilflich war, zur Verfugung. Von E. Kirsten erhielt er auBer- 
dem eine von Fabricius wahrend dessen Stipendiatenzeit gezeichnete Skizze der 
Stadtmauer zur Einsichtnahme. Zurn SchluB hatte er Gelegenheit, den fertig- 
gestellten Plan mit griechischen und deutschen Luftbildaufnahmen zu vergleichen. 
Zu diesem Plan einige Erlauterungen:

Aptara, das heutige Palaokastro1, liegt auf einem Plateau von 231m Gipfelhohe, 
das unmittelbar hinter Kalami, dem sudlichen Sperrfort an der Einfahrt zum 
Sudahafen, aufsteigt und in markanten Umrissen sich von seiner Umgebung abhebt. 
Seine Grenzen bilden Absturze und Steilabhange, die im Norden teils bis ans Meer, 
teils bis zur Hugelkuppe des Forts Kalami, im Osten bis zur Ebene hinabreichen.’ 
Im Suden bildet eine niedrige Felswand die Grenze gegen eine tiefer gelegene Fort- 
setzung des Plateaus. Diese langsam auslaufende Hochebene umschlieBt, nach 
Norden umbiegend, auch einen Teil der Westseite der Stadt, dort in sattelformiger 
Erhebung bis auf etwa 10 m deren Hohe erreichend, um sich dann noch weiter nord- 
lich gegen das Meer hinabzusenken. Hier ist von Megala Choraphia aus der be- 
quemste Weg zum Plateau.

Dem heutigen Besucher stellt sich Aptara als ein nahezu baumloses, mit Steinen 
ubersates, von Felskuppen unterbrochenes unwegsames Gelande dar. Durch eine 
von Osten hereinbrechende Talschlucht wird es in zwei Teile gespalten, die ver- 
schiedenen Charakter aufweisen. Der nbrdliche, auf das Meer hinausweisende Teil 
ist hugelig und im Zusammenhang damit gekennzeichnet durch den ungleichmaBigen, 
teils schrag, teils steil abfallenden, teils vor-, teils zuruckspringenden Beginn des 
Abhanges. Der sudliche Teil dagegen bildet eine zusammenhangende Flache, die sich 
scharf vom Abhang absetzt. Mittelpunkt der Landschaft ist ein klosterlicher Wirt- 
schaftsbetrieb, eine Tochtergriindung des Johannes-Theologosklosters auf Patmos. 
Das heutige Wahrzeichen der ehemaligen Stadt bildet ein weithin sichtbares tur- 
kisches Kastell, 1868/69 erbaut, das von dem weit vorspringenden Nordzipfel der 
Hohe aus die Landenge zwischen Kalami und Aptara beherrscht.

1 Letzte Zusammenstellung der Literatur bei M. Guarducci, Inscr. Creticae II, Rom 1939, 13. Dazu 
C. Wescher, Arch, des Miss, scient. et litter. 25. I, 1865, 443; G. Gerola, Monumenti Veneti nell’isola 
di Creta, Venedig 1905/07, I 2, 550fi.
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MAUERN

Der weitlaufige Mauerring von 3,8 bis 3,9 km entfalteter Lange folgt den Um- 
rissen des Plateaus. Er ist in ausgedehnten Resten, doch nirgends in voller 
Hohe erhalten. Noch 1574 hatten die Venezianer geplant, den Bergrucken als 
Fluchtburg zu verwenden1, doch geht aus einem 40 Jahre spater gezeichneten Plan 
von 1612 hervors dab damals der heutige Zustand ungefahr erreicht war. Dieser 
ist folgender: An der Ostseite steht die Mauer auf boom Lange und zum Teil 3 m 
Hohe noch aufrecht. Nachstdem haben sich an der Westseite sowie am westlichen 
und ostlichen Ausgang der Nordseite groBere Reste erhalten. Wo solche fehlen, 
laBt sich der Verlauf an gelegentlichen Felsbettungen, charakteristischen Boschungen 
und, wenn nicht anders, an der markanten Linie eines Steilabhanges ablesen. Das 
gilt vor allem fur die Sudmauer, die vom Felsen abgesturzt ist, und fur groBe Teile 
der Nordmauer, die innerhalb des bewachsenen Abhanges stand, dort im Verlauf 
der Zeit abgedruckt und von den nachrollenden Erdmassen uberdeckt wurde, soweit 
ihr Material nicht fur den Bau der ehemaligen Sperrmole innerhalb der Suda- 
einfahrt Verwendung fand3. Solche nur indirekt zu verfolgenden Strecken sind im 
Plan durch gestrichelte Linien gekennzeichnet. Ein Abschnitt auf der Nordseite 
und die sudliche Umfassung der ostlichen Felsspitze sind spurlos verschwunden.

Die Mauer ist nicht gleichmaBig gebaut. Am reprasentativsten muB der sudliche 
Teil der Westmauer gewirkt haben (Taf. 67, I—3). Beiderseits sorgfaltiger oblonger 
Ouaderschnitt der Steinstirnen, Rustikapolster, scharfe, aber ohne strenges System 
durchgefuhrte Unterteilung in hohe mittlere und niedrige Steinlagen, die das Gesamt- 
bild beleben. Eine breite Fullschicht aus Erde und Steinen verhilft der Mauer zu dem 
betrachtlichen Durchmesser von 2,4 bis 2,8 m. Er entspricht in seiner Starke dem an 
dieser Stelle besonders ausgebauten Verteidigungssystem, das sich gegen den genann- 
ten, bis zu 10 m Hohenunterschied ansteigenden Bergsattel wendet. Hier, an dem 
naturlichen Zugang zur Stadt befindet sich linkerhand einer ins Innere vorstoBenden 
kleinen Gelandefalte eines der drei Stadttore, die Front quer zur Mauerrichtung; 
davor ein Turm. Ein zweiter Turm sudlich, jenseits der Einbuchtung, ermog- 
lichte die Bedrohung des Gegners von der rechten Flanke her. Wieder no m 
sudlich, als Verstarkung des anschlieBenden langen Mauerzuges, ein dritter Turm. 
Unter seinem Schutz offnet sich dicht neben ihm eine 0,80 m breite, halb verschut- 
tete Ausfallpforte4 (Taf. 67, 3). Ihre obere Begrenzung bilden zwei nicht ganz zusam- 
menfuhrende Quadern mit abgeschragter unterer Ecke. Den freibleibenden oberen 
0,28 m breiten Zwischenraum schlieBt die nachfolgende Quaderschicht. Damit 
hat man die Offnung, um sie auf das geringstmogliche MaB zu beschranken, ungefahr 
dem UmriB des sie passierenden Verteidigers angeglichen. Eine, bzw. zwei Abtrep- 
pungen bilden eine Art Turrahmen. Innen und nach der Innenseite zu hat die Pforte 
normale rechteckige Offnung. Noch weiter sudlich, am Ende der Westseite, eine vor- 
tretende Felsnase mit Resten einer Bastion.
1 Gerola a. O. 55ofi. 1 Gerola a. O. Abb. 330. 3 Gerola a. O. 552. 4 Vgl. L. Savignoni, 
MonAnt. 11, 1901, 289s. Abb. 2.
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Die jenseits der Felsnase einsetzende Sudmauer hatte vor allem im westlichen 

Teil ahnliche Bedingungen zu berucksichtigen wie die Westmauer, da hier, wie 
ausgefuhrt, das Plateau nach kurzem Steilabfall sich in langsamer Neigung fort- 
setzt. Zwei Turme lieBen sich in diesem Abschnitt ausmachen, auch zeigt eine weit 
vorspringende Felsspitze diesseits einer einmundenden Schlucht Befestigungs- 
spuren. Doch haben vermutlich noch mehr Befestigungen gestanden, die mit der 
Mauer abgesturzt sind. Beobachtungen uber Stil und Technik lassen sich hier nicht 
mehr anstellen.

Nordlich des Tores senkt sich, wie bemerkt, der uberleitende Bergsattel gegen das 
Meer hinab, wahrend das scharf abgesetzte Plateau seine alte Hohe bewahrt. So ent- 
steht in zunehmendem MaBe ein langer Steilabhang, der die Anforderungen an die 
Mauer wesentlich erleichterte. Anscheinend verlauft sie hier ohne Verstarkungen. Die 
wenigen Reste zeigen eine kunstlosere Technik. Die etwas kleineren Steine sind 
mehr ihrer naturlichen Form entsprechend einfach viereckig, meist quadratisch 
geschnitten und dementsprechend die Steinlagen annahernd gleich hoch; Rustika- 
polster fehlen, die Mauerdicke ist geringer (Taf. 67, 4).

An der Nordseite geht das hugelige Plateau langsam und unregelmaBig in den 
zunachst flachen Abhang uber, ist zudem durch eine tiefe Gelandefalte aufgespalten 
und zwingt so die Mauer, wenigstens zu Anfang, wo sich einige Reste gut erhalten 
haben, auf- und abzusteigen. Im ubrigen gilt fur sie das uber den nordlichen 
Abschnitt der Westseite Gesagte. Am dstlichen Ausgang des Abhangs steht nach 
langer Strecke wieder ein langerer Mauertrakt an, dessen Technik das Quaderwerk 
zum Teil aufgibt: Die Steine, nicht mehr auf eine bestimmte GroBennorm aus- 
gerichtet, sind nur noch halbwegs viereckig behauen. Das ergibt verschachtelte 
Horizontalfugen und Lucken, die durch kleine Steine ausgefullt sind (Taf. 68,1—2).

Jenseits des genannten vortretenden Felsmassivs, auf dem das turkische Kastell 
steht, senkt sich die Mauer, die nach langerer spurloser Unterbrechung in halber Hohe 
des Abhangs wieder einsetzt, bis zur Sohle der aus dem Osten hereinbrechenden Tal- 
schlucht, um an der Felswand des gegenuberliegenden Abhangs wieder hochzustei- 
gen. Hier stand das zweite Tor — erhalten sind nur die Anschlusse des quer 
zur Schlucht laufenden fortraktes — das der Stadt den Ausgang zu der unmittelbar 
an das Felsmassiv anschlieBenden Fruchtebene freigab. Besondere Verstarkungen 
fehlen. Sie waren uberflussig, da die unwegsame Schlucht nur fur FuBganger passier- 
bar war und da sie zudem dort, wo sie gegen das Tal hin sich ausweitet, beiderseits 
eines senkrechten Absturzes mit schmalem Ausgang leicht verteidigt werden konnte. 
Die Mauer ist aus mannsgroBen Blocken mit kleinteiligem Flickwerk unter Verwen- 
dung von Spolien zusammengefugt.

Die anschlieBende Ostmauer steht leicht zuruckgesetzt uber einem wild zerkluf- 
teten Abhang, der deren charakteristischen reich gegliederten Verlauf festlegt. 
Trotzdem werden, wo es moglich und notig ist, die Senken quer durchlaufen; als 
Flankenschutz der groBten Senke steht ein Turm, weiter nordlich, einer Felsnase 
folgend, eine Abtreppung. Die Sorgfalt der Arbeit schwankt: Gelegentlich gute, 
an Polygonalwerk erinnernde Fugung, dann wieder Mauerwerk aus Steinen jeg- 
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licher GroBe mit Splittern als FugenschluB, schlieBlich, allerdings selten, unregel- 
maBiges Quaderwerk (Taf. 68,3—4). Oft uberschneiden sich die beiden Schalen, so 
dab eine fast massive Steinfugung entsteht, deren Hohlraume mit Steinen und 
Steinschrot ausgefullt sind.

AuBer dem Befestigungsgurtel haben sich im Stadtinneren Reste einer weiteren 
Mauer erhalten. Ihr AnschluB an die AuBenmauer erfolgt beim Osttor und 
begleitet die ins Innere hinauffuhrende Talrinne. Diese schwenkt aus zunachst sud- 
westlicher in westliche Richtung um. Dann stellt sich ihr eine nach Norden weisende 
Spitze des begleitenden Sudabhangs beherrschend in den Weg. Von da an weitet 
sie sich zu einer Talmulde und verliert sich schlieBlich in der Ebene. — Die genannte 
Mauer beginnt an der sudlichen, fur den Eintretenden linken Ecke des Tortraktes, wo 
der AnschluB noch zu sehen ist, und verlauft auch weiterhin unmittelbar linkerhand 
der Rinne. Bis zur Hugelspitze hat sich ein langeres Stuck innerhalb des sudwest- 
lich verlaufenden Abschnittes erhalten und zeigt die gegenuber den AuBenmauern 
leichtere Bauart an: Kleine locker gefugte Steine ohne Stirnflachen in engster An- 
lehnung an den Verlauf des Gelandes und dieses als Rampe abstutzend. An und 
auf der Hugelspitze Spuren einer starken Befestigung. In halber Hohe des genannten 
nordlichen Abhanges sind die Fundamente eines Tores und zwar die beiden Tor- 
rampen, die parallel zum Gelande laufen, aus dem Felsen herausgeschnitten. Die 
linke Rampe schiebt gegen die Toroffnung einen Vorbau vor; von der rechten auBeren, 
etwas zuruckgesetzten Rampe ist die gegen die Turoffnung einbiegende Ecke, 
auBerdem polygonales Mauerwerk erhalten. Dieses Mauerwerk fuhrt, immer inhalber 
Hohe des Abhangs und in Fortsetzung der vom Osttor ausgehenden Rampenmauer 
in westlicher Richtung weiter, bis es an eine vortretende romische Zisterne (vgl. 
Plan Nr. 2) anstoBt. Dahinter geht seine Spur weiter, noch einmal unterbrochen 
durch eine zweite Zisterne (Plan Nr. 1), um dann in der eben gewordenen Flache 
unterzugehen. — Eine von der inneren Rampe aus nach innen fuhrende Mauer 
lieB sich gleichfalls noch eine Strecke ausmachen. Sie biegt der Hugelspitze ent- 
lang nach Suden um. Dann wird ihr Verlauf ungewiB. Entweder lief sie uber eine 
der vielen Felsabtreppungen, die den Sudabhang unterbrechen, nach Osten in 
Richtung der AuBenmauer oder wandte sich sudwarts einem kleinen Felsplateau 
zu, auf das eine Treppe hinauffuhrt. Ein Zusammenhang mit der Rampenmauer 
lieB sich nicht feststellen. Weitere Spuren waren trotz eifrigen Suchens nicht mehr 
zu finden. — Auf der Hugelkuppe zwei innere Umwallungen. Von der auBeren 
starkeren in rechtem Winkel umbiegenden Mauer sind teils die aus dem Felsen 
herausgeschnittenen Unterlagen, teils einige Steine des aufgehenden Mauerwerks 
erhalten. Die innere, aus kleinen unregelmaBigen Steinen geschichtete Mauer 
folgt dem Gelande. Von den Bauten, die auf der befestigten Hugelkuppe 
standen, sind nur die Felsbettungen ubrig geblieben, die keine klare Vorstellung 
ergeben.
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BAUTEN
Aptara hat, wie aus seiner Eigenschaft als Bischofssitz1 und aus den ausge- 

dehnten mittelalterlichen Resten hervorgeht, noch in byzantinischer Zeit bestanden. 
Dies erklart das weitgehende, fast spurlose Verschwinden der antiken Bauwerke, 
wenn man von den unzerstorbaren Regenzisternen und dem Mauerring absieht, die 
beide ihre Bestimmung weiterhin erfullten. Das Steinmaterial wurde neu verwendet, 
der Marmor zu Kalk verbrannt, das Niveau eingeebnet. Spuren dieses Zerstorungs- 
werkes lassen sich allenthalben beobachten. Uberall liegen Bausteine zu Haufen 
geschichtet an, dazu findet sich 200 m ostlich des Theaters ein Kalkofen. Neue 
Eingriffe darf man im Verlauf der venezianischen und turkischen Befestigung der 
Sudaeinfahrt erwarten. Sicher ist, dab das Material fur die 'Porporella’, die jetzt 
untergegangene Sperrmole von Kalami gegen die Sudainsel, vom Plateau herunter- 
gerollt wurde’. Nachstehend ein Verzeichnis der noch feststellbaren antiken Reste. 
Die Nummern entsprechen den im Plan eingezeichneten.
I. Zisterne. Einschiffig, in rechtem Winkel umbiegend; der langere Nordarm tritt 

in seiner zweiten Halite aus einer vom inneren Stadttor ausgehenden Boschung 
heraus, die den Verlauf der inneren Befestigung anzeigt. Dort ist die Zisterne 
durch Pfeiler abgestutzt. Dieser Teil, dessen Niveau tiefer liegt, ist durch eine 
aus dem Felsen ausgesparte Wand von der ubrigen Anlage, die das von oben 
einstromende Regenwasser sammelte, getrennt. An der Trennungsstelle befindet 
sich ein Eingang. Ein vorgelagertes Bassin mit Einlaufvorrichtung durfte mit 
der Zisterne in Zusammenhang stehen. Gubwerk, beiderseits mit einer Ziegellage 
eingefabt, daruber im Innern eine breite Mortelschicht. Die Wblbung ist ein- 
gesturzt. Lichte Weite 6,30 m.

2. Zisterne3. In die gleiche Boschung derart eingeschoben, dab nur die eingesturzte 
Sudseite und ein Teil der westlichen Langseite zu sehen waren. Drei, durch 
zwei Reihen von vier langlichen Bogenpfeilern getrennte Schiffe (Taf. 70, 2). Die 
oberen zwei Drittel der Tonnenwolbung wurden uber 1,5 m breiten Lehrbdgen 
vergossen, die auf einem System vorspringender Steine ruhten. Dieser Teil 
spater. Die Wande bestehen aus Gubwerk, davor eine Ziegellage, diese mit einer 
breiten Mortelschicht uberzogen. Dem Ostschiff vorgelagert ein uberdecktes 
Bassin. In den Gewolbeansatzen Einlauflocher fur das Regenwasser. Lichte 
Lange 24,70 m. Lichte Breite 18,50 m.

3. Zweizelliges Heiligtum. Vgl. dazu den Bericht uber die Ausgrabung des Gebaudes 
auf S. 99 ff.

4. Inschriftenmauer. Von der Inschriftenmauer, die C. Wescher 1864 entdeckte und 
die ihm die Benennung des Stadtgebietes ermoglichte 4, ist jetzt nichts mehr zu 
sehen. Nur die Stelle labt sich durch die Ausgrabung von Wescher und die Nach- 
grabung von Savignoni leicht ausmachen. 1928 kamen hier drei weitere Inschriften 
ans Licht.

1 Notitiae Graecae episcopatuum 8, 227. 9, 136. 2 Gerola a. O. 3 Savignoni a. O. 15ft. Abb.
3 Taf. 4. 4 C. Wescher, RA. NS. 10, 1864, 75ff. Arch, des Miss, scient. ct Titter. 2, 1, 1865, 43ft. 
M. Guarducci, Inscr. Creticae II mit Literaturangabe.
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5. Romischer Apsisbau. Ein Teil der Westwand steht noch aufrecht. In sie sind 
drei Nischen eingelassen. Schlechtes GuBwerk (Taf. 70, 1).

6. Theater. Cavea und Orchestra sind heute eine mit Steinen uberdeckte Mulde, die 
immerhin einen in halber Hohe rundlaufenden Zwischengang erkennen labt. 
Reste der Sitzbanke und der schrag auf die Buhne zulaufenden Paraskenien 
sind noch gut auszumachen. In der Cavea Stuck eines dorischen Kapitells spat- 
pergamenischer Zeit mit steilem bauchigen Echinus (Taf. 69,1), bei der Buhne 
e'ne Quader mit abgefaster Rustika. Die Buhnenarchitektur tritt unter der Ver- 
schuttung nur unklar zum Vorschein. Reste von Ziegelwanden erweisen einen 
romischen Umbau. — Dm. der Cavea 55 m; Dm. der Orchestra 18 m; Buhnen- 
gebaude 25 x 6m.

7. Reste eines Gebaudes in dorischem Stil. Feststellen lieb sich nur eine Reihe von 
Baugliedern innerhalb einer Schuttung kleiner Steine aus spateren Bauten, 
Saulen, Kapitelle und Wandgesimse. Die Saulen haben 20 flachgekrummte steg- 
lose Kanelluren (Taf. 69, 5). Der Echinus des Kapitells ist unmerklich gekrummt, 
bemerkenswert der zart abgestufte Treppengang. Eine erhaltene Trommel hat 
folgende Mabe: Oberer Dm. (von Steg zu Steg) 69,2 cm. Unterer Dm. (von Steg 
zu Steg) etwa 73 cm. Hohe 98 cm. Aus daneben liegenden Fragmenten mit gro- 
Beren Kanellurenweiten ergibt sich, dab die Trommel ziemlich hoch innerhalb der 
Saule ihren Platz gehabt haben mub, vermutlich unmittelbar unter dem Kapitell, 
was die verschieden gearbeiteten Dubellocher nahelegen. Die nicht unbetracht- 
lichen Abmessungen der Saulenfragmente, die zarte Fuhrung der Kanelluren 
sowie die sorgfaltige Arbeit des Kapitells lassen auf.ein Gebaude von Bedeutung, 
am ehesten einen Tempel mittlerer Grobe, schlieben.

8. Kleines Zellaheiligtum. Erhalten sind die Quaderblocke der untersten Funda- 
mentschicht. Vor dem Eingang in Breite der Zella eine Statuenbasis mit Resten 
von Plinthenbettungen.

FUNDE
Das ganze Stadtgebiet, vor allem der sudliche Teil, ist ubersat mit Scherben aller 

Zeiten, wobei das Mittelalterliche uberwiegt. Nach oben reichen sie vereinzelt bis 
in die klassische Zeit hinein, das meiste ist hellenistische und romische Ware. 
Zwischen den beiden Zisternen ein Stuck Obsidian. Einfach gearbeiteteArchitektur- 
stucke wie runde Saulenstumpfe und Quadern finden sich allenthalben im Gelande. 
Auber ihnen lieben sich funf verstreut liegende Reste antiker Skulpturen, meist 
von Tierbildern herruhrend, ausmachen. Dazu ein ionisches Kapitell. Sie werden 
nachfolgend aufgefuhrt, ebenfalls zwei Architekturstucke, die bei der Freilegung 
des S. 99#. behandelten Gebaudes zutage traten und sinngemab hier ihre Er- 
wahnung finden.
I. Rumpf eines lebensgroben sitzendenLowen. Es fehlen dieHinterbeine, einTeil der 

Vorderbeine, der Kopf und zur Halfte der Hals. Rechte Seite bestoben, z. T. abge- 
sprungen. Auf dem Weg vom Osttor ins Stadtinnere bei der Terrassenmauer, 
Kalkstein, Lange 0,89m. Vorzugliche, lebendige Arbeit pergamenischer Zeit.
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2. Rumpf eines unterlebensgroBen schreitenden Tieres (Stier?). Vorderseite, 
Hinterbeine und Kuppe des Hinterteiles abgebrochen. Bei der Terrassen- 
mauer. Kalkstein. Lange 0,69 in. Vgl. L. Mariani, MonAnt. 6, 1896, 62 Abb. 43.

3. Rumpf eines unterlebensgroBen stehenden Tieres (Stier?). Es fehlen Kopf, Hals, 
Vorderteil und Beine. Der Stein ist zerfressen und uberall abgebrochen. Am 
Ansatz des rechten Hinterschenkels Einarbeitung. Etwa 80 m nordwestlich des 
kleinen Tempels (Bauten Nr. 8). Kalkstein, Lange 0,75 m.

4. Vorderteil eines Stieres. Erhalten ist der Hals mit Wampe und die Stumpfe der 
Vorderbeine. Etwa 10 m von Nr. 3 gefunden. Kalkstein, Lange 0,35 m. Fluchtige 
Arbeit. Nr. 3 und 4 konnen, obwohl gemeinsame Bruchstellen fehlen, von ein 
und demselben Stuck herruhren (Taf. 69, 2).

5. lonisches Kapitell. Der runde Saulenschaft angearbeitet. Eine Ecke abge
brochen, sonst gut erhalten. Arbeit der nachpergamenischen Zeit. Poros; Front- 
lange 65 cm, Polsterlange 59 cm (Taf. 69, 3).

6. Gesimsstuck mit doppelgeschossigem lesbischen Kymation. Wohl noch 5. Jahr- 
hundert. Aus der Grabung. Kalkstein, Hohe 0,11 m (Taf. 75, 5).

7. Geison eines dorischen Gebalkes. Spate Formen. Es fehlen die Tropfenplatten. 
Stark entwickeltes lesbisches Kymation. Hellenistisch. Aus der Grabung. Kalk
stein, Lange 86 cm, Breite 42 cm (Taf. 75, 4).

GRABER
Die Nekropole von Aptara liegt 500 m westlich der Stadt auf dem zum Plateau 

hinfuhrenden Bergsattel im Gebiet des heutigen Megala Choraphia. Im ganzen lieBen 
sich acht in den Felsen eingehauene Grabkammern feststellen, deren drei Innenseiten 
drei oder auch nur zwei Grabnischen aufnahmen. AuBerdem findet man in der Nord- 
schlucht innerhalb des Mauerrings kleine in den Felsboden eingelassene Graber.

SCHLUSSFOLGERUNGEN
Eindrucksvoll in seiner riesigen Ausdehnung und ein Zeugnis fur die Bedeutung 

der Stadt ist der Mauerring. Obwohl weitestgehende Unterschiede in der Technik 
bestehen, die von einem stilvollen Quaderwerk schlieBlich zu einer mehr oder 
weniger kunstvollen Steinpackung fuhren, wirkt er als eine einheitliche Anlage. 
Die einzige Stelle, wo eine altere kurzere Fuhrung der Befestigung einsetzen konnte, 
ist der Eintritt der Talschlucht im Osten in Verbindung mit der vom Osttor aus ins 
Stadtzentrum hineinfuhrenden Wegrampe. Aber gerade hier ist der Befund ein- 
deutig. Die AuBenmauer rechts und links des Osttores zeigt die gleiche charakte- 
ristische Steinfugung. Hinzu kommt der vollig andersartige Charakter der Weg
rampe, die, in der Talsohle laufend, nur einen sehr bedingten fortifikatorischen 
Wert hatte. Wichtiger ist das Aussehen der Ostmauer, da hier mit der Moglich- 
keit zu rechnen ist, dab die vom inneren Tor ausgehende Befestigung an anderer 
Stelle in sie wieder einmundet. Doch bei allen Schwankungen der Technik steht 
ihre Gleichzeitigkeit uber allem Zweifel. Nirgends eine Baufuge oder ein anderer 
Anhalt, aus dem sich zwei Zustande herauslesen lieBen.
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Der Mauerring ist eine einheitliche gleichzeitige Befestigung. Sein wechselndes 
Aussehen ergab sich von selbst. Die offensichtliche Bevorzugung der Westseite 
durch wohlgefugtes Quaderwerk und besondere Mauerstucke zieht die Folgerungen 
aus dem Gelande: Hier war der bequemste, aber auch am schwersten zu verteidigende 
Zugang ins Innere, hier mundete der Fuhrverkehr aus den Hafen Kisamos und Minoa 
ein1, hier zeigte die Stadt dem Besucher und dem Feind ihr Gesicht. Die ubrigen 
Seiten, teils dem Blick des unten stehenden Beschauers entzogen, teils auf unweg- 
sames Gelande hinausweisend, konnten einfacher und nur zweckmaBiggebaut werden. 
Dabei wahlte man fur den welligen Nordabhang die gleiche Schalenkonstruktion 
wie im Westen, nur mit behelfsmaBigem Quaderwerk. Fur die felsige Ostseite da- 
gegen, die auf flach absteigendem Felsgelande steht, genugte eine ganz einfache, 
mit alien gerade zur Hand stehenden Blocken arbeitende Technik. Die gunstige 
Unterlage, dazu ohne belastenden Erddruck von oben, hat ihr trotzdem zu einer 
besonders langen Lebensdauer verholfen, wozu vielleicht auch die massive Kon- 
struktion beigetragen hat.

Die Zeitbestimmung der Anlage muB von der westlichen Eingangswand ausgehen. 
Diese entspricht in ihrem Aussehen dem pergamenischen Mauerstil, ohne daB damit 
eine Errichtung schon im dritten Jahrhundert, das den Aufstieg Aptaras einleitet, 
ausgeschlossen ware.

Der Umfang der Mauer stand in keinem Verhaltnis zur Einwohnerzahl. Das 
ergibt sich auBer allgemeinen Erwagungen aus dem uberraschend kleinen Theater, 
falls man aus dessen Fassungsvermogen einen MaBstab ableiten will. Vielmehr muB 
der Befestigungsgurtel mit seinem etwa 2,7 Quadratkilometer betragenden Flachen- 
inhalt der umwohnenden landlichen Bevolkerung als Fluchtburg gedient haben, 
wie man in venezianischer Zeit eine ahnliche Verwendung von neuem ins Auge faBte. 
DaB innerhalb des Mauerrings Felsgraber liegen (Plan Nr. 10), laBt sich nur aus 
dieser seiner Bestimmung heraus erklaren. Die imposanten Regenzisternen am Aus- 
lauf der zum Osttor fuhrenden Talrinne, die wahrend der trockenen Sommer- 
monate fur die Viehherden das Wasser aufspeicherten, machen den landlichen 
Charakter des spateren Aptara evident.

Das Weichbild der antiken Stadt ist durch die Entdeckung einer Inschriftenmauer 
20 m sudlich des Klosters festgelegt (Plan Nr. 4). In dessen Nahe trat jetzt ein 
wohl noch spatklassisches, in sorgfaltiger, schwer verklammerter Quadertechnik 
errichtetes Doppelheiligtum zutage (Plan Nr. 3). Nicht weit davon entfernt liegt 
ein Apsisbau mit Wandnischen, vielleicht das Buleuterion der romischen Stadt 
(Plan Nr. 5). Die Besiedlung dieser Stelle reicht aber bis in die altesten Zeiten 
zuruck, wie die S. xo3f. behandelten protogeometrischen und geometrischen Scher- 
ben sowie ein Obsidianfund beweisen. Wie diese altere Siedlung befestigt war, 
geht aus den anliegenden Resten nicht mehr klar hervor. Es ist aber anzu- 
nehmen, daB das innere Stadttor und damit die westlich und ostlich anschlieBenden 
Mauerzuge einer alteren Befestigung angehoren. Die Offnung des Tores nach Osten
1 Ober die Lage und das Verhaltnis von Kisamos und Minoa zu Aptara vgl. M. Guarducci, Riv. di 
filologia e di storia class. NS. 14, 1936, xs^ff.
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entspricht jedenfalls der Blickrichtung der alteren landgebundenen Gemeinde auf 
die im Osten unmittelbar anschlieBende Fruchtebene, im Gegensatz zu der auf den 
Handel gegrundeten hellenistischen Stadt, die ihre Schauseite der im Westen ein- 
mundenden HafenstraBe zugewandt hatte. Wieallerdingsdiealtere Mauer ruckwarts 
des Sudabhangs im vbllig ebenen Gelande verlief, ist ungewiB; denn daB Teile der 
Ostmauer ihr nicht angehbren kbnnen, wurde oben festgestellt. Oberhalb des Tores 
zwei innere Befestigungsringe, die die vorspringende Kuppe umschlieBen. Eine rie- 
sige schwalbenschwanzfbrmige Klammerleere von 28 cm Lange bestimmt deren vor- 
hellenistische Entstehung. Die Kuppe selbst war, wie aus Steinbettungen hervor- 
geht, bebaut. Anscheinend lag hier an der den ostlichen Ausgang beherrschenden 
Hohe die Akropolis des griechischen Aptara.

Sieht man in diesen Befestigungsanlagen Reste einer alteren Umwallung, dann 
wird die Bedeutung der weiter bstlich verlaufenden Rampenmauer klar. Die Art 
ihres Anschlusses an das Osttor zeigt, daB sie mit der auBeren Anlage gleich- 
zeitig, also hellenistisch sein muB und ein Verbindungsglied zwischen dem auBeren 
und inneren Verteidigungsgurtel darstellt.

In hellenistischer Zeit hat Aptara sich im Schutze des erweiterten Mauerringes 
uber die ganze sudliche Plateauhalfte ausgedehnt, wobei es sich nicht um eine 
dichte Besiedlung, sondern um vereinzelte Anlagen gehandelt hat. Interesse verdient 
vor allem der kleine Tempel im Osten (Plan Nr. 8) durch die lange Statuenbasis 
mit Plinthenbettung, die den Eingang verstellte. Zweifellos sind zwei unweit am 
nbrdlichen Abhang liegende Reste von Tierleibern, die vielleicht ein und demselben 
Standbild eines Stieres angehbren (Funde, Nr. 3 u. 4), vermutlich auch ein drittes 
Stier(?)fragment neben der Terrassenmauer dieser Basis zuzuschreiben. Es scheint 
sich demnach um die Gruppe eines stehenden und eines schreitenden Stieres zu 
handeln, die vor dem Tempeleingang aufgestellt war und auf den Kult einer syrischen 
Gottheit hinweist. UngewiB ist die Herkunft von einem gleichfalls neben der Ter
rassenmauer liegenden prachtvollen Torso eines sitzenden Lowen hellenistischer 
Arbeit. Vom Nordtor kann er kaum stammen, da er oberhalb desselben liegt. —· 
Die dorischen Baureste bstlich des Theaters durften, da sie in ihrer GrbBe und Qua- 
litat schwerlich BeStandteile einer Profanarchitektur gebildet haben, einem hier 
gelegenen Dionysostempel entstammen. Zwei in situ befindliche glatte Saulen- 
stumpfe, 22 m voneinander entfernt, und ein zweiter in gleicher Richtungaufragender 
Rechteckblock scheinen die Reste einer Portikus zu sein, die auf den Theaterbezirk 
hinfuhrte. — Ob die aufs Meer hinausweisende Nordostspitze des Plateaus, von 
der jetzt das turkische Kastell weithin zu sehen ist, ebenfalls einen Tempel trug, 
laBt sich nicht mehr ausmachen. Ein bei der Sperrmauer liegender glatter Saulen- 
stumpf mit Ablauf sei in diesem Zusammenhang erwahnt.

In rbmischer Zeit muB Aptara einen landlichen Charakter angenommen haben. 
Das geht aus den beiden vorzuglich gebauten riesigen Zisternen hervor, deren eine 
heute noch ihren Dienst tut. DaB die Stadt auch im Mittelalter noch eine gewisse 
Bedeutung besaB, zeigen die umfangreichen Ruinen von Kirchen, Klbstern und 
7 Kret. Forsch.
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Burgen, die uber das gauze Plateau, auch dessen Nordseite, verstreut liegen. Im 
16. Jahrhundert setzen anlaBlich der venezianischen Befestigung der Sudabucht 
wieder Nachrichten ein. Aptara war damals eine verlassene Hochebene. Nur ein 
landlicher Klosterbetrieb, der einen Teil der Ertragnisse an das Mutterhaus auf 
Patmos abfuhrte, war damals und ist heute von der antiken Stadt ubriggeblieben.

Heinrich Drerup



ZWEIZELLIGES HEILIGTUM IN APTARA
(Taf. 71 — 75)

Im Juli 1942 erhielt der Unterzeichnete die Erlaubnis, im Gebiet des antiken Aptara 
eine Grabung zu veranstalten. Als Grabungsplatz wurde eine Stelle des zum zentral 
gelegenen Johannes-Theologoskloster hinfuhrenden Weges gewahlt, unmittelbar 
vor diesem und etwa 20 m nordlich einer jetzt zerstorten Inschriftenmauer, die 
seinerzeit die Benennung der Stadt ermoglichte1. An dieser Stelle war im Lauf 
der Zeit ein Stein mit schwalbenschwanzformigen Klammerleeren freigetreten 
worden, der, wie sich bald ergab, in situ lag und einer sorgfaltig gebauten Architektur 
angehoren muBte. Hier setzte am 27. Juli in Anwesenheit des Ephoros der Alter- 
tumer Westkretas, B. Theophanides, die Grabung ein und wurde mit zehn griechi- 
schen Arbeitern in vierzehn Tagen zu Ende gefuhrt. Das Auszeichnen der vom 
Ausgraber verfertigten Plane besorgte der griechische Zeichner J. Stinis.

ALLGEMEINES, LAGE DES GEBAUDES IM GELANDE

Ausgegraben wurde ein kleines, in Kalkstein errichtetes Gebaude, das sich als ein 
gequadertes zweizimmeriges Ouerhaus symmetrischer Form von 6,32 m zu 3,96 m 
darstellt. Die Front weist nach Osten. Dorthin offnen sich zwei Tiiren, die, inner- 
halb del Zimmer jeweils unsymmetrisch liegend, die AuBenwand in etwa gleiche 
Abstande aufteilen. AuBerdem ist diese Seite durch ihre feine Bearbeitung der 
Quadern als Front hervorgehoben. Die ubrigen Seiten, wenigstens die noch er- 
haltenen unteren Partien, waren nicht auf Sicht gearbeitet. Die Steine treten, zum 
Teil sehr erheblich, aus der Mauerflucht heraus, bzw. bleiben hinter ihr zuruck, 
je nachdem wie die Tiefe oder Lange eines Steines ausgefallen war. Auch die Be
arbeitung der Quaderflachen ist verschieden, teils nachlassige Rustika, meist Bosse, 
oder auch nur abgestemmt. Der Norden ist vergleichsweise etwas besser gearbeitet, 
doch muB auch diese Seite unsichtbar gewesen sein.

Der unfertige Zustand des AuBeren wird verstandlich durch die besondere Lage 
im Gelande. Das Gebaude liegt kunstlich eingeschoben in einem Abhang, der in 
flacher Neigung von Suden nach Norden gegen eine 10 m tiefer liegende Senke, 
nach Osten in einem kurzeren steileren Gefalle gegen das Kloster abfallt. Auf drei 
Seiten lag es also zu einem betrachtlichen Teil unterhalb des naturlichen Niveaus, 
und diesem Umstand ist es zu verdanken, daB seine Westseite 1,66 m hoch erhalten 
geblieben ist. Hier laBt der ausgegrabene Befund auBerdem erkennen, daB der 
beschriebene Zustand tatsachlich von Anfang an vorhanden gewesen ist, nicht etwa
1 C. Wescher, RA. NS. 10, 1864, 75ft. Arch, des Miss, scient. et litter. 2, 1, 1865, 443ff.
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das Ergebnis einer Verschuttung darstellt. Denn parallel zur Westmauer und deren 
Fundamentlage beruhrend erhebt sich ein aus unregelmaBigen Blocken geschichtetes 
Mauerwerk, das sich ruckwarts, d. h. gegen den Abhang hin tief und ungleichmaBig 
in die Erde verzahnt, aber vorwarts, gegen die anstoBende Mauer und ini Gegensatz 
zu ihr eine Front aufwies, die sich nach Suden hin von dieserleicht absetzt (Taf. 71, i). 
Die hierdurch und durch die genannten UnregelmaBigkeiten der Gebaudemauer 
entstehenden Hohlraume wurden mit Erde und Steinschuttung ausgefullt. Rechts 
und links bricht das Mauerwerk spurlos ab. Kein Zweifel, daB wir hier eine dem 
Gebaude vorausgehende Abterrassierung des Ostabhanges vor uns haben, an welche 
sich dieses anschob. Die teils im nachsten Umkreis, teils unmittelbar uber den 
Steinen der 0,50 m hoch erhaltenen Terrassierung gefundenen Scherben erlauben es, 
fur dieselben einen Terminus ante quem aufzustellen. Es ist protogeometrische und 
geometrische Ware, die das Alter der Mauer bis in die mykenische Zeit hinaufzu- 
rucken vermag.

Im Suden, wo das Gelande noch etwas hoher ansteht, muB gleichfalls eine Ter- 
rasse, vielleicht eine rechtwinklig umbiegende Fortsetzung der erhaltenen, den Erd- 
druck abgestutzt haben, denn hier hat die Mauer denselben Durchmesser wie die 
behandelte Westwand, und dieser Durchmesser ist mit 45—50 cm deutlich geringer 
als an der 68 cm starken Ostmauer. DaB sich von dieser Terrassierung keine Reste 
mehr nachweisen lieBen, hat seinen Grund darin, daB hier sowie im Norden spatere 
mittelalterliche Stutzmauern das Gebaude einsaumten, die den urspriinglichen Be- 
fund zerstorten. Die Nordmauer, die ebenfalls zum Teil unter der Erde lag, war, 
das geht aus ihrer groBeren Dicke hervor, nicht abgestutzt.

BAUBESCHREIBUNG

Das Gebaude schichtet sich in umlaufenden Quaderlagen von 31 bis 33 cm Hohe 
auf (Taf. 71,2. 74). AuBer der Fundamentschicht und der Ostwand, wo die Tiiren be- 
sondere Bedingungen schufen, betragt die Quaderlange meist I m, also das Dreifache 
der Hohe. Die Quaderdicke ist, wie schon betont wurde, verschieden. Sie miBt an der 
Nord- und Zwischenmauer 0,64—0,68 m, d. h. zwei Quaderhohen, an den ubrigen 
drei AuBenmauern 0,45—0,50 m, d. h. etwa eineinhalb Quaderhohen. Es handelt 
sich also um eine nach festen Verhaltnissen ausgerichtete Normierung.

Im groBen treten folgende Verhaltnisse auf: Die genau gleich groBen Innenraume 
sind 2,26 m breit und 3,0 m tief; die beiden MaBe verhalten sich, winzige Ab- 
weichungen abgerechnet, zueinander wie 3 zu 4. Demgegenuber haben die AuBen- 
maBe mit 6,32 und 3,96 m keine Beziehungen zueinander1, was verstandlich ist, 
da hier zwei Mauerbreiten nebeneinander auftreten. Setzt man dagegen die Starke 
der drei schmalen AuBenmauern auch fur die Nordmauer und die Zwischenwand 
ein, so schrumpft die Gesamtlange des Gebaudes um den zweimaligen Unterschied 
der beiden Mauerbreiten, namlich um 30—35 cm ein und miBt nur noch etwa

1 Fur die Berechnungen uber die Lange war die Lange der Ostmauer maBgebend, die sich als Ausgangs- 
punkt der Bemessungen erweist.
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5>95 m- Dieses MaB aber steht zu der 3,96 m betragenden Tiefe im Verhaltnis von 
2 zu 3. DaB das Gebaude wirklich um die beiden zusatzlichen Mauerstarken in die 
Lange gedehnt wurde, geht aus der nicht ganz gleichmaBigen Aufteilung der Ost- 
front in die drei Turwande hervor. Die sudliche Turwand, in welche die schmale 
Sudmauer einbindet, miBt 1,51 m, die beiden anschlieBenden Turwande dagegen, 
in welche die Zwischen- und Nordmauer mit ihrer groBeren Dicke eingreifen, ent- 
sprechend mehr, namlich 1,66 bzw. 1,68 m. Damit ist erwiesen, daB die beiden 
Mauern aus besonderen Grunden entgegen der reinen Entwurfskizze starker an- 
gelegt wurden. Der AnlaB fur die Verstarkung wurde oben angegeben, er ist in dem 
gegen die Nordseite lagernden Erddruck zu suchen. Das entwurfsmaBige Verhaltnis 
von Lange und Breite der AuBenseiten laBt sich auch in festen MaBen ausdrucken, 
namlich in 12, bzw. 18 attischen FuB von 32.8 cm Lange (die Soilbetrage ergeben 
3,936 und 5,904 m). Da der Normierung der Quadern offensichtlich das gleiche 
MaB zugrunde liegt, besteht demnach uber die Anwendung des attischen FuBes 
bei der Errichtung des Gebaudes kein Zweifel. Im Inneren lieBen sich FuBbetrage 
nicht ausmachen. Die Bemessung der beiden Raume war an die festgelegten AuBen- 
maBe gebunden, so daB sich hier nur ein rein zahlenmaBiges 3 zu 4-Verhaltnis 
durchfiihren lieB.

Die normierte Quaderlange bildet die Voraussetzung fur eine klar zu beobachtende 
Fugenkonkordanz. Allerdings stehen die Fugen nicht immer im gleichen Abstand 
voneinander, auBerdem hat sich, vor allem in den unteren Lagen, mancher Einzel- 
ganger eingeschlichen, was beides mit den geschilderten UnregelmaBigkeiten im 
Bau zusammenhangt. An der Ostfront muBte mit der Quadernormierung naturlich 
auch eine Fugenkonkordanz unterbleiben.

Die Fugen selbst sind im Inneren und an der Front nach dem Vorbild der Pro- 
pylaen zu Athen gearbeitet: wahrend die eine Xante rechtwinklig in die Tiefe fuhrt, 
ist die andere Xante abgeschragt, so daB eine dreieckige Nute entsteht, die den An- 
schein eines nur losen Fugenschlusses erweckt. Hieraus zu folgern, daB eine Ab- 
arbeitung bis auf den tiefer liegenden FugenschluB beabsichtigt war, aber nicht 
mehr ausgefuhrt worden sei, geht, wenigstens was die Innenwande betrifft, nicht 
an. Denn diese tragen — im Gegensatz zur Front lediglich mit dem Spitzeisen 
bearbeitet und mit niveaugleichem Randbeschlag versehen — Spuren einer feinen 
Putzschicht, die also den bestehenden Zustand als endgultig ubernahm. Die uber 
zwei angrenzenden Steinen erhaltenen Putzschichten haben verschiedenes Niveau, 
woraus hervorgeht, daB die Quaderfolge auch durch die Verputzung hindurch zum 
Ausdruck kam.

Eine markante Eigenschaft des Baues ist die wuchtige Verklammerung. Vier- 
unddreiBig Zentimeter lange, schwalbenschwanzformige Xlammerleeren, urtumlich 
wirkend in ihrer gewaltigen GroBe, spannen sich von Stein zu Stein. Viele fuhren 
noch Blei, in zwei Fallen ist der umschlieBende Bleimantel erhalten geblieben, 
auch schwache Spuren von Eisen lieBen sich nachweisen. Einen nach unten vor- 
stoBenden Dorn haben die Eisenklammern nicht gehabt. Zwischen den Xlammer
leeren liegen ein, manchmal zwei Stemmlocher.
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Die Anschlubflachen haben schrag einwarts fuhrenden Randbeschlag und Bosse 
(Taf. 71, 2).

Die auf dem Felsen aufliegende Fundamentschicht ist, dem abfallenden Gelande 
entsprechend, dem Bau nur zu etwa drei Vierteln, und zwar in seinem nordlichen 
Teil untergeschoben. Die etwa quadratischen Steine stehen schrag zu den daruber 
liegenden Mauerfluchten, wodurch sich eine treppenformige Fuhrung dieser Stein- 
lage ergibt. Im Suden setzt das Gebaude mit der untersten Quaderschicht ein. Aber 
auch diese mubte teilweise so tief in den Felsen eingelassen werden, dab ein- 
zelne Felsenkamme bis in die zweite Quaderlage, z. B. an der Sudwand, hinein- 
reichen.

Reste eines Pflasterbodens wurden im Inneren nicht gefunden, es fehlen fur einen 
solchen auch die Ansatzspuren an den Wanden. Auch irgendwelche Spuren eines 
Estrichs, der notwendig war, um den welligen Felsengrund auszugleichen, lieben 
sich nicht feststellen. Vielmehr bedeckte diesen eine Ascheschicht von 0,5 m Machtig- 
keit, die durchsetzt war mit mittelalterlicher Gebrauchsware.

Die Turen sind mit 76 cm lichter Weite bemerkenswert schmal, ihre Schwellen 
wurden 15 cm tief in die unterste Quaderschicht eingearbeitet. Doppelte Einlas- 
sungen fur Riegel und Turzapfen sowie grobe Abarbeitungen in den Laibungen 
machen die Annahme einer nachfolgenden zweiten Turkonstruktion notwendig, 
und diesem zweiten Zustand wird man auch die Tieferlegung der Turoffnungen, die 
ursprunglich sicher uber der untersten Quaderschicht begann, zuschreiben durfen.

Zusammenfassend ist zu bemerken, dab der Bau bei aller Sorgfalt der Ausfuhrung 
eine Reihe von Nachlassigkeiten aufweist. Hierher gehoren vor allem die voll- 
kommen unbeachtet gebliebenen drei Aubenseiten, gleichgultig, dab sie unsichtbar 
waren; auch auf die Schwankungen innerhalb der Quadernormierung wurde hin- 
gewiesen. Die Klammerleeren liegen nicht in einer Linie, auberdem manchmal 
schrag, und sind in sich haufig unregelmabig. An der untersten Quaderschicht der 
Frontseite sind die Ansatze der abgemeibelten Hebebossen stehengeblieben, eben- 
falls an einigen unteren Stellen der beiden Innenraume. Die Bearbeitung der Fugen 
schlieblich zeigt, dab man den Zweck dieser Technik, der freilich auch an den 
Propylaen nicht immer verwirklicht wurde, nicht verstanden hat. Zudem mub es 
an einigen stark markierten Abarbeitungen an der Nordwand zweifelhaft bleiben, 
00 es sich hier nicht nur um ein Vortreten des Bossenspiegels handelt, das dann 
allerdings auf ein bis zwei Seiten beschrankt blieb. Demgegenuber hat die Schrag- 
legung der Fundamentsteine, die ganz konsequent durchgefuhrt wurde, als eine 
uberlegte Mabnahme zu gelten. Ahnliche Steinsetzungen wei en die Fundament- 
schichten der Stadtmauern und des Aphaiatempels auf Aigina1, auberdem des 
Siphnierschatzhauses in Delphi- auf. Im ganzen jedoch ist die Technik von einer 
uberraschenden Sauberkeit und Gediegenheit, wie man sie auf Kreta sonst kaum 
antrifft.

1 Furtwangler, Agina Taf. 31 S. 22, 3 P. de la Coste-Messeliere, Delphes, 1943, Taf. 39.
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FUNDE UND DATIERUNG

Die architektonischen Einzelfunde, teils aus den Innenraumen des Bauwerks 
selber, teils aus einer fiberquerenden und deshalb abgebrochenen Steinpackung 
neueren Datums herausgezogen, sind sparlich und reichen fur eine Rekonstruktion 
nicht aus. Es handelt sich in der Hauptsache um zwei gegenstandige Eckstucke aus 
der Gesimslage mit deutlich hervorgehobener Frontseite gegenuber einer nur 
angelegten Nebenseite (Taf. 75). Kalkstein; Hbhe 32,5 cm. Profil der Front
seite: Schragleiste uber einem abgesetzten Wandstreifen mit AbschluBband. Dar- 
uber eine zweite steilere Schragleiste, die 30 cm von der Ecke weg in steiler Nei- 
gung auslauft (keine EinlaBspuren einer Stuckung), also nur den Abschnitt uber 
der Ecke bekronte. Daruber Fries. Oberseite grob gearbeitet. Profil der Nebenseite: 
lonisches Kymation, mit dem Rundeisen angelegt, oben unfertig. Das AbschluB
band uber der unteren Schragleiste setzt sich schief abwarts fort. Ruckseite und 
Innenseite gebrochen.

Die Zugehorigkeit zum Bau ergibt sich sowohl aus der mit den QuadermaBen 
fibereinstimmenden Hohe von 32,5 cm als auch aus der Unterscheidung in eine 
Frontseite und eine Nebenseite. Es kann sich demnach nur um die beiden Eck- 
bekronungen der Frontseite handeln. Die oberen Schragleisten betonen die Ecke 
noch einmal besonders und stellen auf ihre Weise das Rudiment eines Akroters dar. 
Wie das Gesims abschloB, bleibt ungewiB, da, wie erwahnt, die Oberseite grob 
gearbeitet ist.

Ein dreieckig gearbeiteter Stein von 31 Grad Neigung darf unter Umstanden dem 
Bau zugerechnet werden, wenn man in ihm trotz der steilen Neigung das Eckstuck 
eines Giebels sieht, der die Front bekronte.

Das gefundene Scherbenmaterial ist sehr umfangreich, aber, von den geometri- 
schen Scherben abgesehen, ohne besonderen Eigenwert, namlich kleine und kleinste 
Splitter in durchgewfihlter Erde. Zeitlich laBt es sich aufteilen in einen Komplex 
attischer Ware, der vom Spatschwarzfigurigen bis in das vierte Jahrhundert hinein- 
reicht (Stempelware), in Hellenistisches, in Sigillata wohl noch des ersten Jahr- 
hunderts v. Chr., in romische Gebrauchsware und, den groBten Teil einnehmend, 
sehr grobe zeitlose Keramik der nachromischen Jahrhunderte.

Zur Datierung des Baues lassen sich die Scherben nicht heranziehen. AuBer den 
fruhen an der Westterrasse gefundenen lagen sie bunt durcheinandergewfirfelt in 
der Erde, das Spateste meist zu unterst, eine Folge der im Mittelalter eingetretenen 
Wiederbenutzung und baulichen Umgestaltung der Anlage. Damit verlieren die 
Scherben jeden Zeugniswert und die Zeitbestimmung muB sich an den Befund 
halten. Zweifellos herrscht ein altertumlicher Charakter vor, den die strenge Aus- 
gestaltung der beiden Turen, die besondere Art der Fundamentierung und 
besonders Form und GroBe der Klammerleeren bestimmen. Daneben jungere Zfige 
wie der schrage FugenschluB sowie Anfange zur Herausarbeitung eines Rustika- 
spiegels. Letzteres fuhrt fiber das sechste, z. T. schon fiber das fiinfte Jahrhundert 
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hinaus und macht dainit den in archaischen Gewohnheiten befangenen Charakter 
des Kretischen auch in diesem Bauwerk offenbar. Schwieriger ist die Abgrenzung 
nach unten. Gut gearbeitete Quadertechnik tritt noch am Querbau des Pythion 
in Gortyn aus der zweiten Halite des dritten Jahrhunderts auf, allerdings ohne 
Fugenkonkordanz, gleichmaBige Quaderhohe und Schwalbenschwanzklammern1. 
Weitere Einordnungen lieBen sich an Ort und Stelle nicht vornehmen, doch scheint 
auch ohne diese eine Datierung des Baues in die Wende vom funften zum vierten 
Jahrhundert v. Chr. das Wahrscheinlichste zu sein.

Der Typus des Bauwerks ist auf Kreta nicht unbekannt. Die nachste Parallele 
ist ein Heiligtum in Sta Lenika, das im zweiten Jahrhundert v. Chr. uber einem 
geometrischen Heiligtum neu errichtet wurde und dem Ares und der Aphrodite ge- 
weiht ist, wie die erhaltenen Bauurkunden berichten-. So wird es sich auchin unserem 
Fall um ein Heiligtum handeln, was ohnedies infolge der Orientierung nach 
Osten nahegelegen hatte. Welche Gottheiten hier verehrt wurden, wird sich aller
dings, da jeder Hinweis darauf verloren gegangen ist, kaum mehr entscheiden lassen.

SPATERE VERWENDUNG

Der Bau hat uber seine urspriingliche Bestimmung hinaus bis ins Mittelalter 
hinein eine Rolle gespielt und dementsprechendeVeranderungen erfahren. In schon 
stark zerstortem Zustande bildete er als Grabanlage das Zentrum eines ausgebrei- 
teten, weiter nicht verfolgten Mauersystems. In der Sudkammer traten zwei mit 
Platten abgedeckte Graber zutage, deren Inhalt von Massenbeisetzungen stammt. 
■Dagegen war die Nordkammer, vor allem ihre Sudwestecke, uber einer den ganzen 
Raum bedeckenden Ascheschicht von 0,50 m Machtigkeit mit Baugliedern ange- 
fullt, die hier wohl abgestellt waren. Im Norden, Suden und Westen lehnten sich 
an das Gebaude Stutzmauern an, die, wie anzunehmen ist, auf die antiken Lager- 
flachen des antiken Baues ubergriffen, sie als Fundament benutzend. Den oberen Ab- 
schluB des Gebaudes bildete in dieser Zeit ein zweiteiliges Tonnengewolbe, dessen 
Keilsteine aus den antiken Quadern herausgeschnitten wurden. Der Osten ist 
weiterhin Frontseite geblieben. Vor ihm erstreckte sich ein spater FuBbodenbelag 
im Niveau der wohl gleichzeitig tiefer gelegten Schwelle, der nach Osten und Norden 
in einer nur noch im Fundament erhaltenen, teils aus Flickwerk errichteten Mauer 
seinen AbschluB fand. Der gleiche AbschluB ist fur den Suden anzunehmen. Ihn 
vollig freizulegen war, wie manches andere, in der kurzen Grabungszeit unmoglich.

KERAMIK

Die Aufteilung der Scherben in protogeometrische und geometrische Ware erfolgt 
auf Grund von Unterschieden in Technik und Material, die an den zuganglichen 
Magazinbestanden des Museums in Iraklion beobachtet werden konnten. Im allge- 
meinen stellt die geometrische Zeit gegenuber der protogeometrischen eine Weiter-
■ L. Savignoni, MonAnt. 18, 1908. 2 J. Bourguet, BCH. 62, 1938 II, 386g.
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entwicklung des technischen Konnens und dainit der Qualitat der Ware dar1. 
An den alteren Stucken ist der Ton weicher, lockerer und leichter, die Farbe glanz- 
los. Die spateren Stucke haben demgegenuber einen harteren und scharfer ge- 
brannten, infolgedessen scharfkantig brechenden Ton. Der Uberzug der AuBenseite, 
weiBgelb oder rotlich statt hellgrau, bzw. graugelb an den alteren Stucken, hat klarere 
Farben und hartere Konsistenz. Zwischen beiden Techniken gibt es Ubergange.

Soweit die Scherben dem GefaBbauch entstammen, zeigen sie die ubliche Schich- 
tung dunner Streifen, abgelost bzw. unterbrochen von breiten Farbzonen oder 
durch Zwischenraume voneinander getrennt. Wichtiger sind die wenigen ornamen- 
talen Proben, denn sie fugen zu dem bisher bekannten Bild kretisch-geometrischer 
GefaBornamentik einige neue Einzelzuge hinzu. So ist ein aus konzentrischen 
Kreisen und Tangenten bestehendes Muster (Taf. 72, 3) auf Kreta eine auBerordent- 
lich seltene Erscheinung^ das darunter aufsteigende, nach oben geoffnete Gittermotiv 
bisher unbekannt. Neu ist das intermittierende Auftreten des Rautenmotivs inner- 
halb des Metopenmusters (Taf. 72, 2), gleichfalls neu die im Raum herabhangenden 
Schlangenlinien (Taf. 72,1). Da die geometrische Keramik Westkretas bisher unbe
kannt ist, rnussen die hiermit festgestellten Abweichungen einstweilen auf sich 
beruhen, bis neue Funde die Zusammenhange aufhellen.

Heinrich Drerup

* H. Payne, BSA. 29, 1927/8, 269. 271. » M. Heurtley, BSA. 31, 1930/1, 108 Abb. 34, 5. Mdg- 
licherweise ist das Stuck nicht kretisch.



DAS DIKTYNNAION
(Taf. I—2. 76—104)

Von den drei Halbinseln, welche Westkreta nach Norden ausstreckt, ist die langste 
die mittlere (16 km lang, 8 km an der breitesten, 4 km an der schmalsten Stelle), 
welche im turmhohen steilen Felsen von Kap Spathas endet. Ihr Grat bildet ein 
in ihrer Langsrichtung Nord-Sud verlaufender Gebirgsrucken, im Altertum Tityros 
genannt, der an der Westseite liegt und dort steil nach dem Golf von Kastelli- 
Kisamos abfallt, wahrend er an der Ostseite nach dem Golf von Chania einen nor- 
malen Ablauf hat. Dieser ist jedoch von zahlreichen west-ostlich verlaufenden, 
engen und tiefen Schluchten durchzogen, durch welche sich in der Regenzeit die 
GieBbache meerwarts sturzen, ohne an der Kuste Buchten und kleine Kusten- 
ebenen zu bilden. Von der Ortschaft Rhodoph (14 km von Kap Spathas) ist die Halb- 
insel nur durch Gebirgspfade zuganglich, die oberhalb der Ansatzstellen der 
Schluchten in sud-nordlicher Richtung verlaufen.

Etwa 4 km von Kap Spathas, dicht sudlich von Kap Skala (Taf. 79,1) haben an 
der Ostseite der Halbinsel zwei GieBbache, die sich unweit der Kuste vereinigen, 
einen breiteren Durchbruch durch die Vorberge des Tityros vollzogen, so dab sich 
an dieser Stelle, der einzigen an der ganzen Halbinsel, eine west-ostlich verlaufende 
Bucht bildete mit einer kleinen, aus der Schwemmerde der beiden vereinigten 
GieBbache bestehenden Kustenebene. Die an der Nordseite senkrecht ins Meer ab- 
fallende Felswand macht die Bucht1 bei Nordsturmen zu einem sicheren Flucht- 
hafen, der von kleineren Fahrzeugen, die von der Agais und von der peloponne- 
sischen Kuste kommen, benutzt wird3. Ein halbinselartiger Vorsprung der Kuste, 
etwa 20 m hoch, bildet die Sudseite der Bucht. Er fallt nach Norden und Osten steil, 
im Suden mit normalem Gefalle ab; seine Oberflache zeigt zwei auffallend waage- 
rechte Terrassen. Hier lag das Heiligtum der Diktynna (Taf. 1, 2).

Die Lage des Diktynnaion ist durch den Stadiasmus genau festgelegt.
Stadiasmus Maris Magni 340: άττό Κισάμου έπΐ Τίτυρον στάδιοι κε' ( = 25). 

άκροτήριόν έστιν ύψηλόν, κατάδενδρον βλέττει πρό$ άρκτον. 34ι: «ττο Τιτύρου έτη 
τό Δικτυνναϊον στάδιοι π' ( = 80). όρμος έστιν έν αίγιαλω. άττό του Δικτυνναίου 
έτη την Κοίτην στάδιοι ρο' ( = 170). νήσος έστιν. . . . 343: άπό του Άκοιτίου είς 
Κυδωνίαν στάδιοι ξ' ( = 6ο).

Fruher dort gefundene Inschriften (InscriptionesCreticaeII,XI) sowie die wahrend 
der Ausgrabung im Herbst 1942 zutage geforderten bestatigen diesen Ansatz, den
1 Sie heiCt στίς μέννιες, der Name ΚαντζΛιέρες ist nicht mehr ublich und durfte venezianischen 
Ursprungs sein. Μέννιες durfte gleichbedeutend mit dem mittelgriechischen μέννοια sein, ein unter der 
volkstumlichen Bezeichnung »Taucher« bekannter Wasservogel (Ducange, Glossarium mediae et 
infimac Graecitatis 905). 3 Mediterranean Pilot IV, Ausg. 1919, 26.
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sich auf Grund des Stadiasmus schon seit dem 16. Jahrhundert alle Reisenden zu 
eigen gemacht hatten.
1538 Anonym. Descrizione dell isola di Candia (E. Falkener, The Museum of clas

sical antiquities II, London 1852—3, 299 in englischer Ubersetzung).
»Dictamnum sive Dictynnaeum.
The remains of this city are found above St. Zorzo di Magnes, twelwe miles 
west of Canea, and six from Cape Spada, in a conspicuous elevation of a lofty 
mountain. There now exist only a few cisterns, columns, and marbles. The 
rest having been carried away to Canea.«

U39 D. Richard Pococke, Description of the East and some other countries II I, 
-44- raf. 35 A. In deutscher Ubersetzung: Beschreibung des Morgenlandes 
II, Neue Ausgabe. Erlangen 1791, 352. Taf. 35 A (hier Taf. 78, 2).

»Die alten Uberbleibsel dieses Ortes sind sonderlich auf einer kleinen An- 
hohe uber dem westlichen Ende des Meerbusens C und an beiden Seiten zweier 
Bache, die just bei ihrem Ausflub in die See zusammenkommen. Sie sind 
meistenteils von dem unzugehauenen grauen Marmor der an beiden Seiten 
befindlichen Gebirge gebaut. Das Gebaude D gleicht einer Kirche, und um 
dieselbe steht eine Mauer von Ziegelsteinen. Auf einer Hohe sudwarts des 
Meerbusens bei B findet man einige Stucke von grauen marmornen Saulen, 
und vier langliche viereckige in die Erde gegrabene und nahe aneinander- 
liegende Zisternen, als wenn sie unter einem grofien Gebaude gewesen waren. 
Ich bemerkte, dab sie in der Mitte tiefer waren, viereckigen Brunnen gleichen, 
und vermutlich aus der Absicht, um mehr Wasser aufzufangen, mit Ziegel
steinen gefuttert waren. Unter denselben gibt es auf der Seite des Hugels 
gegen die Stadt zu in einigen Mauern Uberbleibsel von irdenen Wasserrohren, 
durch welche, wie zu vermuten ist, das Wasser von den Zisternen hinab- 
geleitet war, indem zur Sommerzeit die unteren Strdme trocken sind. Unter 
diesen Trummern, welche vermutlich von einem alten Tempel waren, sahe ich 
ein schones Fubgestelle von grauem Marmor, drei Fub ins Gevierte; es hatte 
auf jeder Seite einen Feston, um die Mitte eines jeden Festons eine erhobene 
Arbeit von einem stehenden Pan, und war uberhaupt schon gearbeitet . . . .
Vor etlichen Jahren fand man hierselbst eine Bildsaule von weibem Alabaster. 
Allein, da man glaubte, dergleichen Stucke aus dem Altertume hielten Gold 
in sich, zerbrachen die Fischer dieselben in Stucke. Ich brachte einen Fub 
davon mit weg, woran man deutlich alle Teile einer alten Sandale sehen 
konnte.«

1851 Captain T. A. B. Spratt, Travels and Researches in Crete II, London 1865, 
197; Ansicht S. 197 (hier Taf. 1,1):

»The temple of Britomartis at Dictynna, for which it was celebrated, stood 
however, upon the level plateau over the south point of the bay, where there 
are still several square blocks of marble lying upon the platform that sup
ported it. A large pedestal, three feet square, and ornamented with festoons and 
figures, is also adjacent to it, but too much mutilated and weatherworn now
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to judge of its merit as a work of art. Pococke speaks of it, however, as being 
finely executed, and as having the hind parts of a figure of Pan upon it; but 
from a careful examination of what remains, I should judge them to be only the 
limbs of some wild animals, since there are more than one pair, as such were 
the appropriate emblems to place upon the pedestal of a statue to the huntress 
Dictynna, who was worshipped here. Pococke also mentions that a statue 
of the goddess in Parian marble had been discovered previously to his visit 
and destroyed, but that he obtained the sandalled foot, which was exquisitely 
wrought. The platform is about no yards long and 70 broad, and might yield 
some interesting relic of the temple, if cleared of the rubbish and soil that 
appear to cover parts of it; but the temple having been resorted to as the 
quarry to supply a lime-kiln that was some time since erected near it, much 
of its remains, then lying upon the surface, has been destroyed in this bar
barous use of them. Adjacent to it is a cistern, 70 feet long, 30 broad, and 20 deep 
divided into four compartments....

The remains of the city lie for the most part in the bed of the gorge below 
the temple, and seem to be nearly all of late Roman date, having been built 
of mortar and small stones, and in some places supported with brick arches: 
many where habitations. Some are large and circular, as if they had been 
churches and baths; others appear to have been monasteries during a still later 
period, and, from their state of preservation, appear as if the place had been 
suddenly abandonned, for the walls of many of them are several feet high. . . 
Its situation exposing it to the piracy of the middle ages was, no doubt, the 
cause of its later desolation or desertion; for it possessed no wall of defence, 
and lies completely under command of its surrounding precipices. The bay 
is called Cantzielieres or Magnes; and there is a small metoki or farm near a 
ruined church didicated to the Agios Giorgios Magnes, upon a cultivable 
plateau about two miles west of the city, whence the modern Greek name has 
been derived. The peasantry at the farm inform me that vestiges of an ancient 
road may be here and there traced along the whole of the upper part of the 
promontory, which must doubtless have been the sacred way to the temple 
at the city below; for the remains of a broad terraced roadway still leads 
down the side of the gorge to it from this plateau«.

1899 Savignoni in Monumenti Antichi 11, 1901, 296. (Skizze mit falscher Orien- 
tierung, Abb. 2, hier Taf. 78, 1)

»I1 tempio F sorgeva sopra una spianata nell’altura che sporgendo verso 
nord forma la baia oggi detta di Cantzilieres, la quale spianata e sostenuta 
dalla parte del mare da una grande costruzione 0 muro di terrazza M; ma ora 
nel sito di quello non si vedono che avanzi di muri irrilevabili, fosse di scavo 
fatti dai cercatori di pietra, materiali ammontichiati, fra i quali fu rintrac- 
ciato appena un pezzo di pietra con ornamento a reticolata (fig. 7), che 
probabilmente fece parte di un soffitto. A Sud sono quattro grandi cisterne 
contigue C, di buona costruzione.«
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1942 Juli. Die Gelandebosichligung zeigte den in den alteren Beschreibungen 

^T5 T ^ (Taf' 79' 2)· Trotz des ™» G«‘™pps — 
Freemen? Ϊ Memstisehen Architekturfragmenten auch ein groBeres 
Sen D h«*arch“sch“ q“nsir„a mil plastischem Flechtband auf.

ί T a™” °cocke beschrieta“ Basis Stand, im Berieht yon 
1899 offenba,- ubereehen, an ihrer alien Stelle. Nur die Stutzmauer M war bis 
auf gennge Reste abgelragen worden. Wie spater der Bauer Kostis Papadakis 
Γ Aia“a “^ "” “ ^ Mann seinem Vater be^ 
dieser Mauer behilflich, deren Quadern nach Chania zum Bau des alten Zoll- 
gebaudes (jetzt Archiv) und nach dem Kloster Gonia zum Bau des Glocken- 
turmes verladen wurden.

DIE AUSGRABUNG 1942
A1AidatGtlanie V°x Buschwerk und Gestrupp gereinigt war, zeichneten sich an 

der Oberflache die tiefen Graben der Steinrauber ab, die in groben Umrissen die 
Grundhnien des Tempels wiedergaben.

Em in nord-sudlicher Richtung gezogener Graben zeigte deutlich die Struktur 
der auffallend waagerechten unteren Plattform. Am Nordrand erhebt sich ein 
schmales Felsstiick uber dem Boden, wahrend die Masse des Felsens nach Suden 
zuerst leicht, etwas weiter aber stark abfallt, um am Sudrand der Halbinsel auf 
bedeutend tieferem Niveau wieder zum Vorschein zu kommen (Taf 77 2) Deut 
lich ist zu erkennen, dab von der Stelle ab, wo der FuBboden abfallt, eine Auf- 
schuttung aus gelber, mit viel Steinabfall durchsetzter Erde sich legt, die ursprung- 
hch von Stutzmauern gefaBt war. Von diesen sind nur sparliche Reste an der Sud- 
und an der Ostseite erhalten, an der Nordseite ist der Fels seit dem Altertum ab- 
gesturzt. Im Westen wird die Terrasse begrenzt durch eine groBere Felsmasse, die 
w? .mdi brockellg> stufenformig abgearbeitet ist (Taf. 77, 3). So entsteht eine recht- 
eckige Terrasse von 55 nr Lange und 50 m erhaltener Breite: der heilige Bezirk.

Der oben geschilderten Bodenbeschaffenheit entsprechend lag der Tempel mit 
dem mittleren Teil seiner Nordseite auf dem anstehenden Felsen auf, die ubrigen 
Seiten sind bis zum tiefer liegenden Felsen fundamentiert (Taf. 83). Vom Funda
ment ist nichts weiter erhalten als die zuerst liegenden groBen Blocke roh zugehau- 
ener Sterne, welche die Steinrauber liegen lieBen. An der Sudwestecke liegen noch 
einige gute Porosquadern mit sorgfaltiger AnschluBflache, die zum oberen Teil des 
Fundaments gehort haben mogen, doch nicht mehr an ihrer ursprunglichen Stelle 
liegen.

Erne Peristasis war nicht vorhanden. Abgesehen davon, daB sich keine Spur 
eine’s Fundaments oder einer Baugrube findet, stoBt das Plattenpflaster des Hofes 
an der Westseite an das Fundament des Opisthodoms an und reicht an der Nordseite 
bei dei Nordwestecke unmittelbar bis zur Baugrube. Ferner lagen langs der Cella- 
mauer in Sturzlage die vollstandige Marmorsima nebst den an ihr befestigten Ante- 
fixen. Wir haben demnach einen prostylen Tempel vor uns.
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Das Fundament des Opisthodoms ist zum Teil erhalten. Es besteht aus wieder- 
verwendeten Porosquadern und einem groBen dorischen Kapitell, gleichfalls aus 
Poros, mit unkanneliertem Schaftansatz. Das Plattenpflaster des Tempelbezirks 
stoBt unmittelbar an das Fundament an. Schlimmer als beim Opisthodom ist es 
mit dem Pronaos bestellt. Die Tiefe seines Fundaments hat ihn zum Feld ergiebiger 
Steinbruchtatigkeit gemacht, und da die Steine an dieser Stelle aus der tiefen Bau- 
grube auch der sudlichen Langsseite herausgewalzt wurden, ist auch die Baugrube 
ganzlich zerstort. Geringe Reste groBer Steinblocke fur die Grundierung des Funda
ments sind auch hier erhalten. Von der Turwand ist nur eine Quader, auch sie 
wiederverwendet, erhalten.

Der mittlere Teil der nordlichen Cellamauer ruht unmittelbar auf dem Felsen 
auf. Der planierte Fels ist durch eine tiefe Abschnurungsfurche vom ubrigen ge- 
trennt. Weiter nach Westen setzt sich die Linie der Abschnurung in dem Rand der 
Baugrube fort. Erhalten ist nur ein kurzes Stuck aus grob zugehauenen Quadern, 
die oben planiert sind. Von der sudlichen Cellamauer ist die Baugrube und teilweise 
die Fundierung aus Steinblocken erhalten.

Der Boden der Cella ist nur in einer kleinen Flache erhalten, namlich an seinem 
Ansatz an der nordlichen Cellawand, die selbst, wie eben gesagt, an einer Stelle 
im Fundament erhalten ist. Eine dicke Schicht mit Ziegelbrocken durchsetzten 
Kalkmortels trug den Bodenbelag aus dunnen Marmorplatten.

In regelmaBigen Abstanden liegen unweit der Wand paarweise gelegte Quadern, 
die Fundamente der inneren Saulenstellung (Taf. 81 —83). Zahlreiche Stucke 
groBer glatter Saulenschafte aus blauem Marmor liegen im ostlichen Teil der Cellat 
wo noch die von Pococke 1739 beschriebene Basis aus dem gleichen Material steh, 
(faf. 84 89). Wir fanden zahlreiche Bruchstucke ahnlich mit Reliefs verzierter 
Basen, darunter auch einige mit angearbeiteter attischer Saulenbasis (Taf. 84,1). 
Demnach ist die Pocockesche Basis nicht eine Einzelbasis oder gar ein Altar, son- 
dem wie die ubrigen gleichartigen Stucke ein mit Relief verzierter Saulenstuhl, auf 
welchem der Saulenschaft aus blauem Marmor stand. Das zugehorige Kapitell, 
gleichfalls aus blaulichem Marmor, ist ionischer Ordnung (Taf. 86 und 88. 99,1). Die 
Fundstelle all dieser Fragmente ist ausschlieBlich der Ostteil des Tempels und die 
Cella. Sie weist demnach die blauen Saulen an die Ostfront und vielleicht in die 
Cella.

Im Westabschnitt, insbesondere im Gebiete des Opisthodoms und auf dem Hof- 
pflaster an der Westseite des Tempels lagen zahlreiche Saulenstucke aus penteli- 
schem Marmor mit tiefen Kanneluren und breiten Stegen; im unteren Teil des 
Schaftes sind die Kanneluren durch konvexe Stabe ausgefullt, so dab die Stege 
nur wenig hervortreten. Attische Basen und korinthische Kapitelle, die wie alle 
ubrigen Architekturstucke nur in Fragmenten gefunden wurden, sind zugehdrig 
(Taf. 89—90,1. 91,1).

Neben diesen marmornen korinthischen Saulen gab es solche gleicher AusmaBe 
und auch in den Einzelheiten ubereinstimmend aus Poros (Taf. 90,2).
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Von den Wandquadern sind zahlreiche Stucke aus Poros erhalten. Alle Frag- 
mente zeigen emen sauber gearbeiteten geglatteten Spiegel, der nach den Randern 

in a gestuft ist. Feststellbar sind hochkant gestellte rechteckige Spiegel auf Ortho- 
staten und breit gelegte auf flachen Quadern (Taf. 91, 2). An einer Quader ist 
ein Bronzehaken eingelassen und mit Kalkmortel befestigt.

Vom Architrav wurde kein Stuck gefunden.
. Das G^.n 18t ^ Zwej B10cken aus Poros erhalten, die, obwohl stark bestoBen, 

erne sorgfaltige und saubere Arbeit erkennen lassen (Taf. 86 1 und
Von der Sima aus weiBem Marmor sind zahlreiche gut erhaltene Stucke gefunden 

ist oben durch eine Leiste abgeschlossen.
In der Mitte ]edes Stuckes, das die Breite des angearbeiteten Ziegels (56 cm) hat 
ist ein rohrenformiger AusguB, glatt oder am Rande leicht verdickt, angebracht 
(Ta f ' ^Tr 10?’ ^161ΑΓΪΧ6 (Taf‘ I04) sind an den StoBfugen der Simenstucke 
verzapft (Bindemittel Kalkmortel), so daB sie gleichzeitig die einzelnen Simen 
stucke untereinander verklammern. Die Kalyptere sind normal sattelfdrmig (Taf 
103). Gleichschenklige Kalyptere sitzen rittlings auf dem First und tragen ange- 
arbeitete Antefixe, die quer zur Langsrichtung des Firstes stehen. Von den First 
akroteren sind aber nur geringfugige bestoBene Fragmente vorhanden, die keine 
Vorstellung ihrer Hohe ergeben konnen.

In groBen Mengen fanden sich Ii/z cm dicke Verkleidungsplatten aus weiBem 
blaulichem oder grau geadertem Marmor. Ebenso zahlreich sind etwa 3 cm dicke 
Verkleidungsplatten aus weiBem Marmor, die an der einen Seite durch die Sage 
geglattet, an der andern Seite fein gepickt und mit 3 cm breiten vertieften 
Streifen versehen sind. In den vertieften Streifen sind am Rande der Flatten kleine 
Einarbeitungen angebracht fur Hakenkopfe, welche die Verkleidungsplatten hielten 
und an der Wand befestigten. Es ist klar, daB die gepickte Seite die AuBenseite 
war und daB sie einen feinen Marmorverputz trug, zu dessen Festigung die ver
tieften Streifen dienten. Zahlreiche spachtelformige Bronzestifte mit umgebogenem 
flachen Ende wurden gefunden, und zwar regelmaBig in aufgelostem Wandverputz.

DER TEMPELHOF

Der Tempelbezirk war durch seine hochgefiihrte Terrassenmauer begrenzt, der 
eine Halle vorgelegt war, so daB ein an drei Seiten geschlossener Hof entstand, 
dessen vierte Seite, die Westseite, der dort anstehende Fels der zweiten Terrasse 
bildete. Dieser ist in der Mitte, wo er fest ist, treppenformig abgearbeitet, im mur- 
beren seitlichen leil scheinen sich die Stufen in Mauerwerk fortgesetzt zu haben. 
Von der sudlichen Halle sind die Fundamente der Saulen erhalten, paarweise ge- 
legte Quadern, auf denen die Achsen der Saulen eingeritzt sind. Der Saulenabstand 
(4,48 Π1) ist auffallend groB, so daB mit einem holzernen Architrav gerechnet 
werden muB. An der Ostseite liegen die Fundamentquadern der Saulen auf den 
Enden der Zungenmauern, welche die Stutzmauer nach innen verstreben. An der 
Nordseite ist nichts erhalten, sei es daB die Stutzmauer mit dem Felsrand abge- 



112 GABRIEL WELTER. ULF JANTZEN

sturzt ist oder an dieser fur den Abtransport gunstigsten Seite mitsamt dem Pro- 
pylon restlos abgetragen wurde. Dab aber eine Halle auch an dieser Seite bestand, 
steht auber Frage, da die das ganze Jahr uber anhaltenden starken Nordwinde 
einen Windschutz gerade an dieser Seite unumganglich notig machen.

Vom Aufbau dieser Hallen ist wenig erhalten, und es ist unmbglich, die gefundenen 
Architekturfragmente den einzelnen Seiten zuzuteilen.

I. Fragmente dorischer Saulenschafte (Taf. 93).
2. Kleinere dorische Kapitelle (Taf. 92).
3. Triglyphen (Taf. 93).
4. Regula mit Tropfen (Taf. 95).
5. Geison mit Tropfenplatte aus Poros. Die Tropfen sind flach gewolbt und haben 

in der Mitte ein Loch zum Einsetzen eines Bronzeknopfes (Taf. 95).
6. Groberes Geison mit Tropfenplatte. Poros (Taf. 94).
7. Geison mit fortgesetzter Tropfenplatte (Taf. 96).
8. Niedrige hohlkehlenformige Sima (Taf. 97).
Das Propylon erhob sich in der nordwestlichen Ecke des Hofs. Von seinem Grund- 

rib ist nichts mehr zu erkennen, da die Baugrube zerstort ist. Geisonblocke aus 
weibem Marmor mit Verkrbpfungen, davon einer mit der Versetznummer Θ, die 
also zu einem groberen Bau gehoren, sind vielleicht dem Propylon zuzuteilen 
(Taf. 98).

Der Hof war mit langlich rechteckigen 12—15 cm dicken Platten aus mergeligem 
Kalkstein, die auf einer Kieselschicht liegen, sorgfaltig gepflastert. Grobere Flachen 
des Pilasters sind nur an der Westseite und dem angrenzenden Teil der Nordseite 
erhalten. An der Sudseite scheint es abgetragen zu sein, denn der Nordsudgraben 
brachte keine Spur von ihm zum Vorschein und der moderne Boden ist von der 
Kieselschicht bedeckt, die nach Wegnahme des Pflasters zutage liegt.

Nur 1,20 m von der Nordwestecke des Tempels entfernt erhob sich ein kleiner 
Rundbau von 4 m Durchmesser. Das Hofpflaster ist dort zur Aufnahme der un- 
regelmabigen Fundamentsteine aus Poros unterbrochen. Vom Aufbau selbst ist 
auch nicht das kleinste Fragment erhalten. Da fur eine einfache Rundbasis der 
Durchmesser zu grob ist, kann ein baldachinartiger leichter Aufbau angenommen 
werden, vielleicht zur Aufnahme eines Weihgeschenks wie etwa die schone Di- 
ktynna aus pentelischem Marmor, die 1913 im Diktynnaion gefunden wurde und 
jetzt im neuen Museum von Chania aufgestellt ist (Inv. Nr. 79).

Das anstehende langliche Felsstuck nordlich vom Tempel ist an den Randern 
abgearbeitet, um Auflagerflachen zu schaffen. Die Oberflache (mit der Inschrift 
H. M. S. VOLAG 1850) zeigt keine Abarbeitungen und durfte bei dem mergeligen 
Charakter des Steins nicht mehr ursprunglich sein. Es ist sonderbar, dab der ver- 
haltnismabig kleine Klotz nicht ganzlich abgetragen wurde, um so mehr als der 
Fels weich ist. Er scheint als Kern fur eine oder mehrere Basen verwendet worden 
zu sein.

Unweit der Felsentreppe ist in der Verlangerung der Mittelachse des Tempels 
ein Quadrat von 5,30x5,30 m aus dem Pflaster ausgespart. Ein Eckquader aus 
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weiBem Marmor mit AnschluBflachen an beiden Seiten ist der einzige Rest einer 
Stufe, die einer Fullung aus Mortelwerk vorgesetzt war. In der Mitte der West- 
seite setzt sich der Kern in einer Breite von 2,20 m bis an den ursprunglichen auBeren 
Stu enrand fort. Das Ganze durfte als ein Podium aufzufassen sein, auf welches 
an der Westseite eine Treppe hinauffuhrte und das einen kleinen Altar trug.

DIE ZWEITE TERRASSE
Mitten auf der zweiten Terrasse liegt in der Hauptachse des Tempels die in alien 

alteren Reiseberichten erwahnte groBe Zisterne (Taf. 79,2—80). Sie besteht aus vier 
groBen, mit je einem Tonnengewolbe uberdeckten Abteilungen. Der Ansatz 
der Gewolbe liegt dicht uber der Bodenflache. Ihre Gesamtlange betragt 20,10 m, 
ihre Breite 11,75 m. Um die Zisterne herum ist der Boden mit einem 2 m breiten 
Streifen von Wasserstuck ausgelegt, der von einer Mauer begrenzt wird. Trichter- 
formig vertiefte EinfluBstellen mit je 2 Tonrohren, je zwei an beiden Seiten jeder 
Abteilung, leiten das Wasser von der Auffangflache in das Innere. In der Langs- 
achse der Anlage lauft ein 2,50 m hoher, 1 m breiter Kanal aus Backsteinmauer- 
werk, an dessen einer Seite in jeder Abteilung je zwei, an der andern je ein Behalter 
gleichfaUs aus Backsteinwerk von gleicher Hohe liegen. Die Behalter sind unter sich 
und weiter mit dem Kanal durch Rdhren verbunden, die im untern Teil der Tren 
nungswande liegen. Die Anlage ist eine Klaranlage. Das Regenwasser der 240 qm 
groBen Dachflache, vermehrt auf 384 qm durch die Auffangflache des Streifens um 
die Zisterne, wird durch die EinfluBstellen in den ersten Behalter der zugehorigen Ab
teilung geleitet, laBt dort die Fremdkorper zuruck und gelangt in bedeutend ge- 
reinigterem Zustand in den zweiten Behalter, wo die zweite Klarung erfolgt, und von 
dort in den Mittelkanal, der die Wassermengen in die vierte Abteilung leitet die 
Schbpfzisterne. Eine Treppe fuhrt hinab. Die ganze Zisterne war innen urspriing- 
hch mit dickem Wasserstuck uberzogen, die Backsteinmauern der Klaranlage sind 
dem Stuck vorgelegt. Die Zisterne war demnach ursprunglich ohne Klaranlage.

Nordlich von der Zisterne liegt ein Hof, der nach Osten von einem Gebaude be
grenzt wird. Dieses besteht aus groBen, langgestreckten Raumen, deren Boden mit 
einem sauber yerlegten Pilaster aus meist quadratischen groBen Mergelkalkplatten

Es lassen sich_drei gleichlaufende Raume feststellen, die um eine Stufe 
tiefer liegen als das Hofniveau. Eine Ture fuhrte vom Hof in den ersten Raum von 
dem man durch eine Turoffnung im bstlichen Teil der Zwischenmauer in den zweiten 
Raum gelangte. Der dritte Raum ist zum groBten Teil vollig abgetragen. Die 
Mauern bestanden aus einer 60 cm hohen, die ganze Mauerdicke einnehmenden 
Quaderschicht, welche die Wand aus Lehmziegeln trug. Das Gebaude war zerstort 
und wurde gleichzeitig mit dem Tempelbau instand gesetzt. Hierbei wurde die Sud- 
wand auf dem ursprunglichen Pilaster aus Kalkmortelwerk neu errichtet, die ubrigen 
Mauern geflickt, alle mit einem Wandverputz versehen. Ohne Zweifel ist das Ge
baude ein Speicher oder Magazin fur die landwirtschaftlichen Erzeugnisse der 
reichen und ausgedehnten Tempelguter gewesen. Ob an Stelle der romischen 
8 Kret. Forsch.
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Zisterne ein ahnliches Speicher gebaude stand, ist nicht mit Sicherheit zu ermitteln, 
doch laBt ein vereinzelter Mauerzug mit einer Turschwelle an der Seite des Hofes 
diese Moglichkeit zu. Der Westteil des Hofes ist noch nicht genugend freigelegt, 
Um die Bestimmung der dort zutage tretenden Mauern erkennen zu lassen. Im er- 
hohten westlichen Abschnitt wurden an der Oberflache mehrere groBe Fragmente 
einer hocharchaischen tonern en Sima mit plastischem Flechtbandschmuck gefunden. 
An dieser Stelle durfte der Tempel des siebenten Jahrhunderts gestanden haben.

An der Bucht und in den beiden Schluchten liegen Ruinen von Gebauden, deren 
nahere Untersuchung und Freilegung noch nicht stattfinden konnte (Taf. 2). Die 
Mauern bestehen alle aus Bruchstein-Mortelwerk und sind teilweise bis 3 m hoch 
erhalten. Einbezogen in diese Mauern sind an einigen Stellen Mauerreste aus Back- 
stein, die zu alteren Bauten gehoren. Im Plan sind die sichtbaren Reste verzeichnet.
A. Langes Gebaude aus angereihten Zimmern, angeklebt an den etwa 25 m hohen 

senkrechten Felsabfall an der Nordseite der Bucht, 7 m uber dem Meeresspiegel 
in ausgesucht gunstiger Lage, da vor Nordwind geschutzt und der Seebrise von 
Suden ausgesetzt. Man wird in diesem Abhanghaus ein Unterkunftshaus fur 
Besucher des Heiligtums erkennen durfen.

B. GroBer west-ostlich orientierter rechteckiger Bezirk, zu dem vom Strande her 
eine Freitreppe hinauffuhrt. Der sudliche Abschnitt ist ein Hof, vielleicht mit 
einer Halle an seiner sudlichen Seite. Am Westende des Hofes Raum mit 2 m 
breitem Podium an der Ruckwand. In diesem Raum wurde 1913 die Kaiser- 
statue des Hadrian (Chania, Mus. Inv. Nr. 77) und ein Kaiserkopf gefunden (ebenda 
Nr. 82). Im nordlichen Abschnitt des Bezirks stand auf einer von Gewolben ge- 
bildetenTerrasse ein Gebaude (Tempel ?). An drei Seiten des Bezirks geschlossener 
Gang mit anschlieBenden Raumen. Vielleicht die Agora.

C. Schmales Gebaude mit vorgelegtem groBen halbrunden Raum, wohl ein Odeum. 
Nordwestlich daneben kleiner Rundbau aus Ziegelwerk mit Nischenfassade; ur- 
sprunglich isoliert, bei der Wiederherstellung mit dem Buhnenhaus des Odeums 
durch ein Tonnengewolbe verbunden.

Der im Sommer trockene GieBbach der Nordwestschlucht ist von dicken Mauern 
aus GuBmauerwerk eingefaBt.
D. Gebaude mit groBen Raumen, nur im GrundriB erhalten. Wahrscheinlich Unter

kunftshaus.
E. Zerfallenes mittelalterliches Wirtschaftsgebaude (Metochi) eines Klosters, zu 

allen Zeiten durch Einbauten als Winterquartier fur Hirten benutzt. Verein- 
zelte Reste antiker Mauern, runde Hypokaustenziegel. Unmittelbar hinter der 
Westmauer setzt die gut erhaltene romische StraBe an.

F. Hausreste.
Die Datierung dieser in einer offenbar kurzen Bauperiode in der gleichen Technik 

errichteten Bauten gibt die im Raum des Kaiserkults gefundene Statue des Hadrian. 
Die Bauten gehoren keiner geschlossenen Siedlung an, sondern sind fur den Aufent- 
halt der Tempelbesucher in diesem weit entlegenen Winkel bestimmt.
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ZUR BAUGESCHICHTE
Ein romischer Meilenstein in Rhodopd ist von besonderer Bedeutung, weil er nach 

seiner Inschrift (Inscr. Cret.II 11, 6) an einer StraBe stand, die unterHadrian aus 
dem Tempelschatz der Dictynna — ex aere deae Dictynnae — gebaut wurde. Diese 
StraBe laBt sich heute noch vom Tempel bis nach Rhodopd verfolgen. Durch- 
schnittlich 5 6 m breit erklimmt sie von der Talsohle der sudwestlichen Schlucht 
unweit des Tempels den Steilabhang des 80 m hoheren Plateaus in regelrechten 
Schleifen, die von 5 6 m hohen Stutzmauern aus GuBmauerwerk getragen werden 
(Taf. 100). Der auBere Rand der StraBe ist mit einer niedrigen Schutzmauer ver- 
sehen. Am Nordabhang des lempelhugels liegt dicht vor dem Propylon ein ahn- 
liches Stuck Stutzmauer, gleichfalls mit der Schutzmauer und den charakteristischen 
runden Lochern fur die Balken des Gerusts, die Pococke irrtumlich fur Rohren hielt 
(S. 107). Es liegt nahe, fur die Zeitbestimmung des Tempels StraBenbau und 
Tempelbau zu verbinden, da die StraBe ausschlieBlich das Heiligtum zum Ziele hat 
und die Bauten der hadrianischen Zeit im Tale eine neue Blute des Heiligtums 
voraussetzen. Eine Ehreninschrift fur Hadrian (Inscr. Cret. II 11, 5) und die Statue 
des Kaisers im Herrscherkultraum der Agora im Tale weisen auf die besonderen 
Verdienste des Kaisers um das Heiligtum hin, die ganz in der Linie seiner Bestre- 
bungen in Griechenland liegen, unfertige oder von der Zeit zerstorte Heiligtumer 
neu aufzubauen.

Im erhaltenen Stuck des Fundaments des Opisthodoms liegt ein groBes dori- 
sches Kapitell aus Poros mit steilem Echinus und ohne Kanneluren am Schaft- 
ansatz (Taf. 82,1). Wie hieraus hervorgeht, ist die Saule, wenn uberhaupt versetzt, 
nicht fertig ausgefuhrt worden. Ihre Hohe, die nach dem oberen Schaftdurchmesser 
von 71 cm auf 6 m errechnet werden kann, laBt den sicheren SchluB zu, daB ein 
dorischer Peripteraltempel geplant war. Hierzu gehort ein im Fundament gefundenes 
Fragment einer Saulentrommel im Werkzoll und ein Fragment einer Wandquader 
mit Spiegel. DaB diese Quadern im hadrianischen Bau wiederverwendet wurden, 
lehrt das Fragment mit dem Bronzehaken zur Befestigung der romischen Marmor- 
verkleidung (Taf. 91,2).

Schon die 1 atsache, daB altere Architekturstucke halbfertig gearbeitet dalagen, 
als der hadrianische Tempel gebaut wurde, setzt die Terrasse in die vorhadrianische 
Bauperiode. Die Quadertechnik ihrer Stutzmauer ist griechisch im Gegensatz zu 
den Stutzmauern aus GuBmauerwerk der romischen StraBe und den Ufermauern 
des GieBbachs, ebenso ihre massive Aufschuttung anstatt der Hohlraume mit 
Tonnengewolben wie an der Agora im Tale.

Die MaBe des Tempelgrundrisses lassen sich nicht mit der notigen Genauigkeit 
erfassen, da die Baugrube zum groBten Teil durch den Abbruch und den Abtransport 
der Steine verschlissen ist. Die Lange der »Raubgrube« betragt 33,50 m, doch ist 
von den Fundamenten nur das Westende durch den dort erhaltenen Teil des Funda
ments des Opisthodoms gesichert, im Osten durch die Steinpackung zur Fundierung 
der Fundamente der sudlichen Cellamauer. Dieses MaB muB also etwas verringert 
8*
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werden. Das BreitenmaB 14 m ist durch das Pflaster an der Nordseite und die er- 
haltenen Teile der Baugrube fur das sudliche Cellafundament gesichert.

Da, wie aus dem groBen dorischen Kapitell hervorgeht, ein Peripteraltempel ge- 
plant war, ist wahrscheinlich die fur seine Cella bereits ausgehobene und an der 
Sudseite mit massiven Felsblocken gepackte Baugrube fur den romischen Tempel 
wieder verwendet worden. Die HauptmaBe stimmen auffallend uberein mit denen 
der Cella des Tempels von Ankara, der von Schede gewiB mit Recht in die spatere 
hellenistische Zeit datiert wird. (D. Krencker und M. Schede, Der Tempel in An
kara 14 Abb. 9.)

Der romische Tempel war prostyl an beiden Seiten. An der Frontseite standen die 
ionischen Saulen aus blauem Marmor, an der Westseite die korinthischen aus 
weiBem Marmor. Die Innensaulen, die direkt vor der Wand standen, durften die 
korinthischen Saulen aus Poros gewesen sein. Die Wande sind aus wieder verwen- 
deten Quadern des nicht ausgefuhrten hellenistischen Tempels unter Anwendung 
von Kalkmortel errichtet und wurden im Inneren mit Marmorplatten verkleidet, 
auBen bis einschlieBlich der Sima verputzt. Das wenige Erhaltene zeigt eine wenig 
gediegene Bauart, die mit einer raschen, fast ubersturzten Ausfuhrung eines Auf- 
trags zu erklaren ist, der zweifellos mit dem Besuch des Kaisers Hadrian in Kreta 
zusammenhangt.

ZUR ENTWICKLUNGSGESCHICHTE DES HEILIGTUMS

Aus dem Befund unserer Ausgrabung, aus der geschichtlichen Uberlieferung und 
aus den Inschriften lassen sich bisher folgende Daten zur Entwicklungsgeschichte 
des Heiligtums gewinnen, wobei zu berucksichtigen ist, daB die Ausgrabungen 
keine alteren Schichten freigelegt, sondern sich auf die romischen beschrankt haben.
9. Jh. v. Chr. Geometrische Scherbe. Streufund.
7- » Ende. Alterer Tempel. Sima mit plastischem Flechtband. Streufunde.— 

S. 109.
6. Jh. v. Chr. Mitte. Unterer Teil einer Statuette einer Frau. Naxischer Marmor. 

Streufund.
520 v. Chr. Samische Fluchtlinge grundeten Kydonia. Bautatigkeit am Diktynnaion. 

Herod. III 59- τα Ψα τα έν Κυδωνίη εοντα νυν ούτοί είσι οί ττοιήσαντες 
καϊ τον τής Δικτύνης νηόν,

Es ist eindeutig von den Heiligtumern in der Stadt Kydonia die Rede, und 
da von gesondert dem Tempel der Diktynna. Der Tempel der Diktynna schlecht- 
hin ist das Diktynnaion. DaB die mehrere Jahre auf dem Kykladenmeere See- 
rauberei treibenden Samier fur den Schlupfwinkel am Diktynnaion und seine 
dominierende Lage zur Beherrschung des Golfs von Kydonia (Taf. 77,1) be- 
sonderes Interesse zeigten, ist verstandlich. DaB aber der altere Tempel des 
Diktynnaion alter ist als die samische Herrschaft von Kydonia, zeigen ein- 
wandfrei die geometrische Scherbe und die groBe Sima. Vielleicht gehort aber 
zu einem samischen Bau im Heiligtum eine kleinere, jungere Sima, die in 
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offenbarer Anlehnung an die altere gleichfalls das plastische Flechtband- 
motiv aufweist, doch von laxer und lebloser Ausfuhrung ist.

vor 275 v. Chr. Das Diktynnaion gehort zu Polyrrhenia. Strabo X 479: 
πρός έσπέραν δ’δμοροι τοϊς Κμδωνιάταις Πολυρρήνιοι παρ’ οίς τό τής Δικτύννης 
ιερόν.

Vertragsurkunde zwischen Polyrrhenia und Phalasarna im Diktynnaion 
aufgestellt. Inscr. Cret. II 11 nr. 1; MonAnt. 11, 1901, 301 Taf. 26, 3.

2· I· Jh- V- Chr. Neubau des Heiligtums. Bau der Terrasse, Zurichtung der Archi- 
tekturstucke fur einen dorischen Peripteraltempel. — S. 114.

Bauunterbrechung.
80 v. Chr. Eroberung Kretas durch die Romer.
54 v. Chr. Urkunde Inscr. Cret. II 11 nr. 3: Aus dem Rechnungsbuch der 

Tempelverwaltung.
I. Jh. n. Chr. Entruckung des Apollonios von Tyana im Diktynnaion. Philo- 

strat VIII 30, p. 378f.
123 n. Chr. Neue Blute des Heiligtums unter Hadrian. Bereisung Kretas 

durch den Kaiser (W. Weber, Unters. z. Gesch. d. Kaisers Hadrianus 144). 
Neubau des Tempels. — Bau der romischen StraBe Rhodopii-Tempel mit 
Geldern der Tempelkasse. Meilenstein Inscr. Cret. II 11 nr. 6. — Errichtung 
von Gebauden fur den Pilgerverkehr. — Weihinschrift fur Hadrian. Inscr. 
Cret. II II nr. 5. — Kaiserstatuen (Chania Mus. Inv. nr. 77 u. 82).

1538 Nachricht uber den Abbruch der Ruinen fur Bauten in Chania.
S. 107.

Gabriel Welter Ulf Jantzen



SIEDLUNGSGESCHICHTLIGHE FORSCHUNGEN 
IN WEST-KRETA

(Taf. 105 —122)

i. STAND DER FORSCHUNG UND AUFGABE

Der Westteil der Insel Kreta ist, trotz mehrfacher Ansatze in alterer Zeit, bisher 
groBenteils unerforscht geblieben. So bildet er fur geschichtliche Betrachtungen eine 
groBe Unbekannte. Man hat angenommen — wie neue Funde zeigen, falschlicher- 
weise —, die minoische Kultur sei von ihren Zentren in der Inselmitte’ nicht in dies 
Gebiet vorgedrungen1. Die Haufigkeit spatminoischer Funde der dritten Periode’ 
konnte das nicht widerlegen, denn sie sind der spatmykenischen Einwanderung 
griechischer Stamrne zuzuweisen, zu denen wohl auch die Kydonen gehort haben. 
Andererseits weist eine Herodotnotiz (VII 170) auf Erhaltung zuruckgedrangter 
minoischer Bevolkerungselemente auch im Westen, in der Nachbarschaft von Ky- 
donia-Chania3. Fur die historisch helle Zeit, die Epoche der dorischen Besiedlung der 
Insel, ist die Kenntnis des Westens wenig besser. Kydonia hat, obwohl an Bedeutung 
Knossos und Gortyn in der Inselmitte kaum nachstehend, fast keine Selbst- 
zeugnisse hinterlassen4. In der byzantinisch-venezianischen Zeit hat sich das kaum 
geandert. So mochte es oberflachlichem Urteil scheinen, als ware das Hervortreten 
des Westens mit Chania erst ein Ergebnis neuzeitlicher Entwicklung, eine Folge 
der Bedeutung, die die Gebirgsgegenden des Westens als Hort der Freiheit in den 
Kampfen mit den Turken gewonnen hatten und die dann durch die Verdichtung

Ed. Meyer, GdA. I 2, 797 800. Marinatos, Zts. f. Hohlenforschung 1928, 9 schreibt den Gegen- 
satz einer Einwanderung der Kydonen schon in inittelminoischer Zeit zu. Andererseits nahrn K. Muller, 
Jdl. 30, 1915, 336 eine besondere Abart der minoischen Kultur fur den Westen an. Minoische Funde 
dort. Pendlebury, The Archaeology of Crete 55. 76. 123. 175. 231. 289. Schachermeyr, Zur Rasse und 
Kultur im min. Kreta 61. 3 Pendlebury 261 ff. Schachermeyr 61. Mackeprang, AJA. 42, 1938, 546f.
1 Danach blieben Eteokreter vom Volk des Minos in Polichne sitzen, dessen Gebiet an das von 
Kydonia-Chania grenzte. Der Ansatz von Polichne bei Meskla Inscriptiones Creticae (fortan I Cret.) II 234;
u. S. 132) laBt die Erhaltung der Eteokreter hier verstehen: es deckt den Eingang zur Omalos-Hoch- 
ebene, und man darf auch noch von genauerer Untersuchung annehmen, dad, analog den Geschehnissen 
im Lasithi-Gebirge (Pendlebury, BSA. 37, 1936/37, 194 fi., 30,1 ff.) sich die vorgriechische Bevolkerung in 
die Berge und die erst nun durch Rodung erschlossenen Dolinen-Fruchtgebiete zuruckgezogen hat. 
4 Die Stadt ist im Siedlungsgebiet der Kydonen offenbar erst von Aigineten begrundet worden, deren 
langere Festsetzung sich aus der Ubernahme aiginetischer Munzpragungen ergibt. Kirsten, Das dorische 
Kreta I 8f. Gnomon 18, 1942, 307. Funde: Pendlebury 261 (wozu Deltion 11, 1927/28, 78, 3. BSA. 33, 
!932/33> 8of.). 323. 341. 349. 360. 363. 370. I Cret. II 104. Erste archaische Inschrift: ΑΑ. 1936, 162.
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von Handelsbeziehungen zu Westgriechenland (Kalamata) und Italien, schlieBlich 
durch das Hervortreten des Suda-Hafens unterstrichen wurde.

Damit war Forschungen in Westkreta die Aufgabe gestellt, Licht in die Ge- 
schichte des unbekannten Gebietes (Taf. 105) zu bringen1. Sie ordneten sich gleich- 
zeitig fur den Berichterstatter ein in die seit langem von ihrn geplante Arbeit an einer 
historischen Landeskunde der ganzen Insel1.

Am wenigsten bekannt ist der Sudteil Westkretass. Es erschien daher angebracht, 
der Sudkuste besonderes Augenmerk zuzuwenden, ihre Hafen und die nach Norden 
fuhrenden Wege zu untersuchen, daneben aber auch die Ubergange von der Insel- 
mitte nach Westen zu erforschen.

Demgegenuber konnte der Nordteil, eingehenderen Erkundungen vorbehalten, 
zunachst vernachlassigt werden. Die Insel erschlieBt sich mit ihren groBen Offen- 
landschafteni und Kustenebenen, mit nahezu alien brauchbaren Hafen, nach 
Norden. Dorthin, zu den Gestaden Griechenlands und zu den agaischen Inseln, 
muBten daher allezeit politische und kulturelle Beziehungen gerichtet sein. Dorthin 
war die minoische Kultur ins mykenische Siedlungsgebiet der ersten Griechen- 
stamme ausgebreitet worden, von dort waren die griechischen Eroberer gekommen, 
die beim Diktynnaion, in demselben Raum wie spater die Turken (1645), die

1 Die ersten Bemuhungen urn die historische Landeskunde dieses Gebiets gehen auf E. Fabricius 
zuruck; (vgl. dessen Bericht »Eine Forschungsreise in Kreta vor sechzig Jahren«, NJb. 1941, 
i6iff.). Die erste ausfuhrliche Schilderung antiker Reste, wenn auch in popularem Gewande und in 
neugriechischer Sprache starnmt von Κ. Definer: ΌδοιπορικαΙ έντυπώσει$ άπό τήν Δυτικήν 
Κρήτην, o.J. (1928?). 1 Zu einer solchen liegen aus dem Ostteil die Ergebnisse einer Reise 
von Schachermeyr, Panzer und Lehmann vor, uber die Schachermeyr, ΑΑ. 1938, i68ff. berichtet hat. 
Ihre siedlungsgeschichtliche Auswertung in dem hier gemeinten Sinne gab Lehmann, Gcogr. Zeitschr.45, 
1939, 212—228. Zukunftsaufgabe bleibt die Ausdehnung auf weitere Gebiete, fur die nun die Karten 
1 : 50000 und (wenn auch noch nicht luckenlos) die deutsche Luftbildplanskizze 1 :2500ο, die Grund- 
lase liefern, die sich jcne Expedition zumeist erst schaffen muBte. Auch dann wird die siedlungs- 
geschichtlich-landeskundliche Arbeit — das sei auch im Hinblick auf den hier vorgelegten Bericht des 
Verf. betont — der Mithilfe eines Geographen nicht entraten konnen. 3 Als Reiseschilderung fur 
den Abschnitt zwischen Dimbaki und S’akia, den ich zum Teil im Boot langs der Steilkuste zurucklegte, 
ist mir uberhaupt nur bekannt: Rikli, Eine Fruhlingsfahrt nach Kreta, Neujahrsblatt der Natur- 
forsch. Gesellsch. Zurich 119, 1917. 34®- Weiter westlich setzen die Arbeiten von Pashley, 
Travels in Crete (1837), Spratt, Travels and Researches in Crete (1865), Trevor-Battye, Camping 
in Crete (1913) und Definer (1928?) ein. Die Unbekanntheit der Sudkuste betont Spratt II 272. 
Vorlaufig kann die Lage der einzelnen Punkte nur auf der alten 'Spezialkarte von Creta’ 1 : 300000 
von Kiepert und derjenigen in FOA XVI (danach RE. 11, 1867) aufgesucht werden. Die beigegebeno 
Karte, zuerst in Antike 14, 1938, Taf. 35 veroffentlicht, auf der Grundlage der damals vorhandenen 
Karten, insbesondere der bei Gerola, Monumenti veneti nell’ isola di Creta I Taf. 2 entworfen, sucht 
das morphologische Bild der Insel und die Lage der griechischen Stadte herauszuheben und muB sich 
auf die Eintragung der wichtigsten Orte beschranken. 4 Als Offenlandschaften werden hier nicht 
die der Besiedlung gunstigen Kulturlandsclaften verstanden, sondern die Gebiete, die sich zum Meer 
hin offnen, durch einen Gebirgsrahmen gegen das Binnenland abgeschlossen und durch zur KUste 
vortretende Riegel voneinander getrennt werden: Ebenen von Kisamos, Chania, Suda, Apokorona, 
Dramia, Rethymnon, Iraklion, Mallia, Pachyammos, Sitia. Sie stellen kleine Landschaftskammern 
dar, die sich mit denen des griechischen Festlandes, vor allem den »Schwimmhauten« zwischen den 
Krallen der Peloponnes, vergleichen lassen.
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griechischen Befreier (1896) und die deutschen Luftstreitkrafte (1941) gelandet 
sein mogen. Nach Norden hat Kreta rege Verbindungen gehabt, soweit es uber- 
haupt sich gebend und nehmend zum griechischen Bereich gehorig fuhlte und sich 
nicht bewuBt aus ihm ausschloB, was durch die Verlagerung des Handels unter- 
stutzt ward’. So blieb der Nordteil der Westhalfte immerhin besser bekannt und 
fand starkeres Interesse auch in der historisch-archaologischen Wissenschaft.

GewiB bleiben auch nahe der Nordkuste noch unbekannte Stellen genug. Die 
Geschichte von Phalasarna* wie von Polyrrhenias, wo zwischen den Mauerzugen 
der byzantinischen Festung4 sich noch solche der hellenistischen Stadtmauers und 
Fundamente der hellenistischen Marktanlage6 erhalten haben, laBt sich nur in 
Umrissen zeichnen. Am Strand der Bucht von Kisamos liegen nicht nur die romi- 
schen und venezianischen Reste von Kastelli?, gewiB auch uber einer minoischen 
Hafensiedlung, sondern auch in fruchtbarer, versumpfender Niederung hinter dem 
Kustenweiler- Nopijia bei einer St. Georgs-Kapelle die Reste einer romischen 
Thermenanlage8, die zu einer Siedlung gehort haben werden9. Weiter ostlich 
schlieBt sich jenseits des Gebirgsriegels das neu untersuchte Siedlungsgebiet einer 
Stadt noch unbekannten Namens bei Nochia an. Hier waren schon auf der 
flachen sudlichen Fortsetzung des Dorfhugels griechisch-romische Reste auf den 
Fluren Chaleppa und Opistaga bemerkt worden10. Uber dem Becken von Nochia 
aber steigt steil eine Zweikuppenhohe auf, unter deren abgeplatteter Gipfelflache 
Isopata eine Barbara-Kapelle unterhalb einer Hochquelle liegt. Auf Isopata lag, 
versteckt von den Hauptwegen aus, eine ausgedehnte Siedlung, die weithin die

■ Kirsten, Kreta I 4. rofi. ’RE. 19, 1653g. I Cret. II, XIX, 2i8f. Pendlebury 350. 370. 
3 I Cret. II, XXIII, 237!. Pendlebury 340. 350. 360. 371. 4 Gerola, Monumenti veneti I 72ff. 
Bon, Corinth III 2, The Defences of Acrocorinth 273. 5 Antike 14, 1938, Taf. 38d. Pendlebury 
340. 350. « Theophanides, Έπετηρίί Έτ. Κρητ. Σπ. 2, 1939. 527- 7 Pendlebury 350. 361. 
369; archaische Vase aus Kisamos CVA Oxford II Taf. 2. 8 Die Sudwestecke der Kapelle ist 
noch romisches Mauerwerk des im reinen Ziegelbau aufgefuhrten Gewolbes. Die Wande sind zumeist 
in ihrem Verband als riesige Massen durch Erdbeben umgelegt worden. In ihnen stecken noch Ton- 
rohren von 1 m Abschnittslange und etwa 0,2 m Durchmesser. 9 Scherben griechischen, helle- 
nistischer und romischer Zeit und viele romische Hausen beobachtete Pendlebuny 350. 360. 370, den die 
Statte nach dem Vongang Pashleys II 4of. mit Methymna gleicht. An der Felswand nordwestlich der 
ZweigstraBe nach Nopijia wollen die Einheimischen Hinge zum Befestigen von Schiffen beobachtet ha
ben. Das ist freilich ein Wandermotiv in Fundangaben (vgl. RE 17, 2221), das hier auf die Zeit vor 
einer Kustenhebung zuriickweisen muBte, die nach der Lage der Thermen indes nur ganz gering gewesen 
sein konnte. Nach I Cret. II 96 ist die Statte noch unbenennbar, da Methymna unsicher uberliefert 
ist (vieUeicht Verderb aus Rethymna). Noch nicht untersucht scheint der Platz Tria Alonia, etwa eine 
Meile sudlich von Rokka (Spratt II zogf.) mit Grabern und angeblich griechischen Resten. Er wird mit 
dem Tempel der Artemis Rhokaia nur deshalb zusammengebracht, weil in Rokka der antike Name, 
nicht die venezianische Bezeichnung der Felsenburg gesehen ward. Das Richtige mit dem Ansatz im 
Gebiet von Rethymnon: ICret. II 269. 96. Reste von Rokka: Pendlebury 340. 351. 371. 10 Erwkhnt 
und als Pergamos benannt bei Spratt II 205f. (danach Pendlebury 350): 100 FuB lange massive grie- 
chische Terrassenmauer. Scherben: Pendlebury 323. 344. Vgl. Rend.Linc. Ser. V 8, 1899, 529. 
Pergamos bei Vryssis angesetzt: I Cret. II 106. Dazu Theophanides a. O. 3, 1940, 485. Walter, ΑΑ. 
1940, 306. Gerola I 289. Inschriftliche Bezeugung: E. Robert, Hellenika I 99, 2. Zu Vryssis 
s. a. unten.
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Gegend uberschaute und in der kleinen Ebene sudlich davon bei Jerakiana ihr 
eigenes Fruchtland hatte. Griechische Scherben von Gebrauchsware, Felsglat- 
tungen und Spuren von Gebaudefundamentierungen, in den Feldmauern am Hang 
auch verbaute antike Blocke, zeugen von der Besiedlung, die auf der Ostseite in 
heute zu Weingarten benutzten Terrassen sich abwarts hingezogen haben mag 
wahrend das Hugelland weiter nordlich erst in venezianischer Zeit besiedelt wurde. 
Hier nnden sich unmittelbar bei der fruhvenezianischen Stavromenoskapelle 
Rumen von Hausern. In dieser Hohensiedlung, zu der vielleicht die schon 
bekannten Spuren beim Dorf Nochia als Reste der jungeren Unterstadt 
gehdren, darf wohl das kretische Pergamos erkannt werden, das vermutlich — 
worauf der ungriechische Name weist — eine vorgriechische Siedlung fortsetzte1. 
Vom antiken Kydonia ist bis auf einige Neufunde, unter denen ein archaisches 
Relief sich befindet, wenig bekannt’. Erst Aptara mit seiner hellenistischen Stadt- 
mauer (s. S. 89 f.) hat schon langer die Aufmerksamkeit auf sich gezogeni. Dernachste 
grobere Ort, Rethymnon4, verschwindet in der geschichtlichen Uberlieferung und 
scheint trotz seiner gunstigen Lage auf einem Kap, als die Siedlung sich uberhaupt 
an die Kuste wagen durite, alsbald von Kydonia, Aptara und besonders Knossos 
uberflugelt worden zu sein. Die dazwischenliegenden Orte gewannen nur als unselb- 
standige Hafenplatze weit drinnen im Binnenland gelegener Burgstadte einige Be- 
deutung und haben darum wenige Spuren hinterlassen wie Hydramos bei Dra- 
mia5. Die in typisch byzantinischerWeise in unwegsamemSumpf liegende Siedlung 
von Jorjiupolis scheint erst dem Mittelalter anzugehoren; die antike Siedlung auf 
den Hohen oberhalb von ihren Resten ist kaum noch zu erkennen6. Ihrer Lage nach 
ist sie vergleichbar einer bisher kaum beachteten wichtigen Siedlung etwa 12 km 
bstlich von Rethymnon, dort wo die StraBe nach Iraklion landeinwarts einbiegt. 
Oberhalb des bei den Kampfhandlungen 1941 zerstorten Dorfes Stavromena liegt hier 
zwischen Bachtalern eine Hdhe, die sich deutlich in kunstlichen, zur Anlage antiker 
Hauser geschaffenen Terrassierungen nach beiden Seiten abdacht?. Obsidianfunde 
von hier im Museum von Rethymnon, die Nahe der Fundorte von Grabern der 
3. spatminoischen Periode, der Fund eines Grabreliefs des funften Jahrhunderts v. 
Chr.‘, schlieBlich noch griechische und romische Munzen am Strand und in den Aus-

» Spuren einer solchen wollte Pendlebury 291 vor den Hbhlen an der Aj. Konstantinos-Kapelle, am 
Weg von der HauptstraBe Chania-Kisamos nach Nochia in mittelminoischen Scherben festgestellt 
haben. Jetzt fanden sich keine mehr. Es besteht die Moglichkeit der Tauschung durch die Entspre- 
chung spaterer GefaBformen bis zu solchen der Neuzeit. Griechische und romische Reste bei Nochia 
als Pergamos: Pendlebury 350. 360. 370. * Funde aus Chania: oben S. 72 ff Dunbabin BSA 42 
1947, i90f. Demargne, REG. 61, 1948, 15. > Steinaxt: BSA. 35, 1934/35,137. 42,1947, rgo. Stidlich 
davon hegt Vryssis, wo protogeometrische Graber festgestellt worden sind: Dunbabin 192. 4 Auch 
hier beginnen die Siedlungszeugnisse bisher erst in der 3. spatminoischen Periode (bei Mastaba): 
Demargne, REG. 61, 16. 5 I Cret. II, XIV, 183. Deffner 2. Pendlebury 369. RE. Panormos (Kreta) 
u. Pantomatrion. 6 Deffner 22. 23. RE. Pantomatrion. Theophanides, Έπετ. Έτ. Κρητ. Σπ. ι, 1937. 
610. (Hohle bei Asprosykia von spatminoischer bis in romischer Zeit benutzt). 7 RE. ebenda. Archai- 
sche Bronzefunde (Fibel und Nadeln) 2 km nordlich vom Kuma-See wies mir Theophanides als Neu
funde 1943 nach. * Kirsten, Kreta I 2if., neu publiziert von S. Benton, JHS. 57,1937,4*f·Taf. 4. 
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hohlungen der Kliffkuste dstlich des StraBenknies, von denen Einheimische berichten 
zeugen von ihrer Geschichte1.

Mag an all diesen Stellen noch so vieles unbekannt und ungeklart sein__ es reizte 
doch, in noch weniger bekannte Gegenden vorzustoBen in Richtung auf die Sud- 
kuste und an ihr entlang. Die Gegenwart stellte die Frage nach fruheren Be- 
ziehungen Kretas zu Nordafrika, uberhaupt nach seiner historischen Funktion 
irn dstlichen Mittelmeerraum2.

Die wichtigste Ebene, die Mesara, offnete sich immer nach Afrika. Zeiten der 
Blute ihrer Siedlungen fallen zusammen mit der Abwendung vom agaischen Be- 
reich, in den die Schiffahrtswege von der Nordkuste fuhrten. In minoischer Zeit 
waren beide Ausstrahlungszentren, die Kustenebene im Norden mit Knossos und die 
im Suden mit Phaistos, zeitweise gleich wichtig. Erst das Ubergreifen der myke- 
nischen Kultur nach Kreta lieB die Beziehungen zu Agypten erkaltens. Die Ent- 
fremdung Kretas vom griechischen Festland seit dem Ende der hocharchaischen Zeit 
bis tief ins 4. Jahrhundert v. Chr. hinein lieB den Siiden hervortreten und Gortyn 
aufbluhen, das sich auch in den Besitz von Phaistos und seines Hafens setzte4. 
Das Ausgreifen des makedonischen Reiches Alexanders nach Agypten machte die 
Insel zum Stutzpunkt des Verkehrs mit Afrika. Im 3. Jahrhundert v. Chr. ist der 
agyptische EinfluB auf Kreta bedeutend, Gortyn wird mit agyptischer Hilfe be- 
festigt. Auf der Insel treffen sich um 200 die Abgesandten der Herrscher von Agypten 
und Philipps V. von Makedonien4. Gortyn eint die Mesara. In diesem ProzeB 
muBten alle Hafen der Sudkiiste sowie die Orte an den Verkehrslinien dorthin auf
bluhen, und ihre Schiffer muBten weit hinaus nach Ost und Sud vorstoBen. Die Ver- 
einigung Kretas mit der Cyrenaica zu einer romischen Provinz schloB diese Ent- 
wicklung ab. Die arabische Eroberung Kretas (824) nahm ihre Kette wieder auf, 
und schlieBlich dankte noch das turkische Kreta seine erste Beruhrung mit euro- 
paischen Sitten und Verwaltungsformen der freilich nur zehnjahrigen Zugehorig- 
keit zu Mehmed Alis agyptischem Vizekonigtum (1830—40).

Diese Betrachtung lieB die Lucken der Kenntnis des Sudteils von Kreta starker 
empfinden. Es konnte nicht genugen, die Bedeutung von Gortyn, dessen Sied- 
lungslage die neuen Luftbilder erstmalig uberschauen lieBen, herauszustellen. Es 
gait auch die anderen Orte der Sudkiiste naher zu untersuchen, auch ihr Verhalt- 
nis zu Gortyn wie zu ihrem Hinterland zu klaren.

So wurde durch den Berichterstatter eine Untersuchung des Sudteils von West- 
kreta und der Einfallstore dorthin von Osten und Suden her in Angriff genommen.

* Die Zeugnisse zusammengestellt in RE. r. v. Pantomatrion. Auch Inschriften romischer Zeit stammen 
von hier, sind aber ebenso Rethymnon zugewiesen worden wie die Kleinfunde. Nicht auffindbar 
blieb die Siedlung Agrion, Pendlebury 350f. 371, und das Palakastro ebenda 356. Agrion erwahnt 
Xanthudides, ΠαναΟήναια 15 (8, a), 1907/08, 75, als am Meer an der Grenze der Bezirke Rhethymnon 
und Mylopotamos gelegen. Ist es etwa identisch mit Stavromena ? , Vgl. schon: Umschau 1940, 
H. 52. 3 Pendlebury 258. 4 Nach dem Zeugnis der Munzen, Kirsten I 31 f. 29. 5 Das lehren 
die Inschriften von Teos (RE. Suppl. 7, 356. 433). Westkreta und Agypten im Hellenismus: RE. 19, 
1657-
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Albius k°nnte in der zur Verfugung stehenden Zeit nicht erzielt werden. Das 

sudwesthche Gebiet der Insel, westlich von Tarrha, blieb unbesucht. Weiter ostlich 
wurden Lebena der Sudhafen von Gortyn, und der Ida-Ubergang von Tylissos nach 
Axos nicht beruhrt und konnten auch nicht aus der Luft erkundet werden’. Fur Son- 
noJUd!en T c fenheit nur in derUmgebung des Beckens von Asomatos, in Thro- 

, dem alten Sybrita, und an der minoischen Siedlungsstatte von Apodulu. Fur 
CelZXTh j1^ ^ Hlliskrafte Zur Verfugung. Um so dankbarer wird die 

’ 1 h t benatz} von der groBzugigen Genchmigung des Vorgangers auf vielen 
kretischen R^ Ϊ"’ ^ Fabricius’ Gebrauch zu machen, Skizzen von seiner 
kretischen Reise 1883 zu benutzen.

Τ 20>~31·Mai’ 6·-ι3· und 25.-28. Juni, 20. Juli bis 8. August und 
3’ , gust 1942 wurden folgende Routen begangen: Asomatos — Thronos — 

Monastiraki — Apodulu — Aja Galini — Phaistos — Bobia — Plora — Iraklion — 
Krusonas und Kunawi. Aja Galini — Kerame — Frankokastelli — Lutro — Aja 
Rumeh — Sfakia. Argyrupolis — Zuridi — Monopari — Onide — Prasses — Rethym- 
non — Stavromena. Asomatos — Idaon Antron — Kamares — Apodulu. Asomatos 

- Vern Meronas — Elenes. Dabei wurden besucht und erkannt: minoische Sied- 
lungsreste bei Thronos (Obsidianfund), Monastiraki, Elenes, Vistaji Apodulu soat- 
mmoische der 3. Periode bei Thronos, Aji Deka (Gortyn),' Kamares, Zuridi, Stavro
mena, Pharangi von Sfakia = Aja Rumeli; griechisch-rdmische Reste bei Thronos — 
Jenna (Sybrita), Kastri von Wromonero, Aja Galini (Sulia), Bobia (Boibe) Plora 
(Pyloros), Kunawi (Eltynia), Krusonas (Rhizenia?), Aj. Thomas (Pannena) = 
Triopetra (Psycheion), Aja Photia bei Kerame, Finikies (Phoinix von Lappa)’ 
Fut™ ^homix) Anopolis, Araden, Aja^Rumeli (Tarrha), Argyrupolis (Lappa),’ 
Onide (Phalanna ?), Stavromena (Pantomatrion ?), Ida-Grotte, Nochia (Pergamos ?), 
Nopijia, mittelalterliche Siedlungen: Veni, Kalojeri (Civrita), Monopari (Bonri- 
paro), Castelfranco, Sfakia, Lutro, Anopolis, Aja Rumeli, Rethymnon.

Die Erkundung beschrankte sich gemaB den Aufgaben der historischen Landes- 
kunde’, die Grenzen des Altertums uberschreitend, nicht auf minoische und grie- 
chisch-romische Siedlungsstatten, was sich in mehreren Fallen auch fur die Bestim- 
mung angeblich antiker Reste als forderlich erwies. Das Ergebnis der Forschungen

; °h^e ^T^ ^nd b,eide Orte in RE- *7- Ι687β· und Suppl. 7, 366fi. bchandelt; zu Axos seither 
I Cret. II, V, 42ff. und D. Levi, ASAAtene 13/14, 1933, 43fi· 1 Zu Eltynia RE. Suppl. 7, 174L, 
zu Pannona s. den Art. Hier wurde die Fundstatte von I Cret. I, XXXI 2, 311 besucht (Bericht 
s. v Pannona). Bei Kunawi konnte die Statte eines archaischen Heiligtums nicht wiedergefundcn 
werden. Auf den Hohenzug, der das Tal von dem von Archanes trennt, wurde am Abhang der 
nordlichen Kuppe und auf dem Sattel, der stellenweise ein Plateau bildet, an der Haufigkeit 
griechischer Scherben die Statte der griechischen Akropolis erkannt auf der in RE. Suppl. 7, 175 
erschlossenen Hohe. Funde auf der Hohe Skenderi und Ellenika uber Kunawi erwahnt auch Petru, 
Κρητικές Σελίδες 2, 1938, 673, der die Statte des archaischen Tempels zerstort fand. Die archaischen 
Funde von Kunawi erscheinen bei Pendlebury 342. 352. 346 irrig doppelt. Die Bedeutung von Eltynia 
wird, was a. O. noch ubersehen ward, unterstrichen durch die Funde von Archanes (Pendlebury 314. 
324- 342. 372, wozu minoische Funde ebenda 176. 232. 263. 291. 294. Deltion 15 Parart. 54), in dessen 
Gebiet, am Abhang des Berges, die Nekropole von Eltynia zu suchen ist.
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kann folgendermaBen zusammengefaBt werden: die Existenz zahlreicher kleiner 
Hafen und Fischerplatze der Sudkuste ist fur griechisch-romische, aber auch noch 
spatere Zeit, bei Anopolis und Lutro gar bis in die Neuzeit hinein, an Siedlungsresten 
ablesbar. Das Siedlungsgebiet der Insel hat sich damit im Sudteil des Westens wesent- 
lich verdichtet, und die Grundlage fur die Sudpolitik der kretischen Stadte ist deut- 
lich geworden. Daruber hinaus konnte der Weg der minoischen Kulturausbreitung 
von der Mesara nach Westen verfolgt sowie die Kenntnis einer minoischen Weg- 
station bei Apodulu vertieft werden. Im Becken von Asomatos, dessen minoische 
Vergangenheit die Grabung in Monastiraki (o. S. 27ff.) zu erhellen unternahm, 
konnte durch die Untersuchungen in Sybrita die Geschichte einer kretischen 
Stadt von den Anfangen der Besiedlung in spatestminoischer Zeit bis zu den letzten 
Spuren des Fortlebens im Mittelalter und am Anfang der Venezianerherrschaft 
verfolgt werden.

2. SIEDLUNGEN DER SUDKUSTE

Fur die Sudkuste der Westhalfte Kretas wird eine Reihe von Orten nur durch 
die Geographie des Ptolemaios und das spatantike Seehandbuch des Stadiasmus 
Mans Magni bezeugt. Ihre Angaben sind nicht genau genug, eine Identifizierung zu- 
zulassen. Eine Veranderung der Landebedingungen und damit der Hafenlage ist 
durch eine nach- oder spatantike Hebung der Kuste gegeben, die allenthalben 
langs der Sudkuste bis zu einer Hohe von etwa 1 m an der Grenze fruherer Ab- 
spulung des Felskliffs zu erkennen ist.

Das westlich von Sulia-Aja Galini gelegene Kap Melissa, so nach den ebenso 
wie Wildtauben im Gekluft hausenden Bienenschwarmen genannt, entspricht dem 
antiken Kap Psycheion2. Eine antike Stadt gleichen Namens erscheint bei Ste
phanos von Byzanz und in einer delphischen Inschrifts. Als Platz fur eine solche 
kommt erst das Gelande westlich des Kaps4, sudlich der Triopetra in Frage, wo ein 
gewundenes anmutiges Tal die Kuste erreicht (Xylokampos). Pendlebury horte 
dort von Ruinens. In der Tat findet sich eine fur die dorischen Stadte Kretas cha- 
rakteristische Siedlungslagee mit terrassierten Hangen auf dem Westufer des jetzt 
vor der Kuste in den Dunen versickernden Baches. Ihre Auslaufer treten unmittel- 
bar an den Bach heran und zwingen ihn zu einem Bogen. Sie beherrscht den Ein- 
gang ins weit landeinwarts uberschaubare Talgelande, das im Hintergrund eine 
kleine Stadtebene bildet. Die kegelformige hochste Erhebung uberschaut auch 
die weniger geeigneten Flachen nach Westen und den Ankerplatz zwischen den

1 Vgl. deren Programm, so wie es der Berichterstatter sieht, in oGeistige Arbeit# vom 5. 4. 41.
3 Ptol. III 15, 3. Stadiasmus 325. I Cret. II, XXX 1. 3 Steph. Byz. s. v. Plassart, BCH. 45,
1921, 21 IV 12. 4 Bei diesem selbst, nicht, wie die Karte angibt, bei dem hier geschilderten
Platz, liegt die Pavlos-Kapelle in der Nahe einer Hohle des Daidalos, die Pendlebury 379 er-
wahnt, hoch uber der grottenreichen Bucht zwischen den Felsen des Kaps. 5 Pendlebury 379.
6 Die Hausterrassen, die bei diesen nur Megaron-Hauser aufnehmen konncn, sind bedeutsam fiir die 
Geschichte des griechischen Hauses. Sie bezeugen hier wie uberall dort, wo schmale Terrassierungen 
fur die archaischen Burgstadte kenntlich sind, die Fortdauer dieser alten Bauform.
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Klippen der Triopetra. Scherbenfunde sind selten, haufiger aber ortsfremde bear- 
beitete Steine von Bauten. An der Existenz einer kleinen Dorierstadt ist nach dem 
Siedlungstypus nicht zu zweifeln. Psycheion muB also bier angesetzt werden, viel- 
leicht auch ein minoischer Vorganger am Flachstrandb
^ Τι11? einer h°hen Kliffktiste vorgelagerte, angeschwemmte Sandstreifen 

nor westhch des Kaps Psycheion erlaubt keine Ansiedlung bis zu dem Punkte, wo 
die ruchtbaren, dicht mit Baumen bestandenen Hange unterhalb des groBen Dorfes 

ώτΤΚύ3ί6 treten· Hier liegt’ 3/4 Stunden sudlich des Dorfes eine antike 
adt auf der Hohe 65 westlich der Bachmundung nahe der Kapelle Aja Photia mit 

Ausblick auf die See, in dem der Hauptvorteil der Siedlungslage war. Die 
•° m Jetzt Pyrg°s- Andere Bezeichnungen sind Visala (d. h. Scherben) und Kio- 

ma (d. h. Saulen). Die verschiedenen Angaben von Funden - in der Nahe sind auf das- 
selbe ausgedehnte Gelande zu beziehen, das sich kapartig ins Meer vorschiebt. 
An vielen Stellen sind zwischen den Feldmauern antike Fundamentierungen zu er- 
kennen, insbesondere bei einerKapelle auf der Hohe, wo anscheinend eine Gipfel- 
befestigung lag: Wachtturm mit rechteckiger Umfassungsmauer. Jenseits des Bachs 
sind Votivnischen in einer Felswand. Eine Stadtbefestigung ist nicht zu beobachten, 
wohl aber sieht man mehrfach, mitunter an Felsklippen angestoBen, gut gebaute 
Terrassenmauern zur Anlage von rechteckigen Hausern. Diese hatten offenbar die 
aus Lato in Ostkreta bekannte Megaronform. Bei den ausgedehntesten und besten 
dieser Anlagen darf man vielleicht an offentliche Gebaude denken (Taf. 107, 2). Sie 
muten archaisch an, konnen aber ebenso gut auch spaterer Zeit (5.—3. Jahrhundert) 
angehdren. Die Mehrzahl ist isodom gefugt. Das Gelande ist mit Scherben, denen 
charakteristische datierbare Merkmale fehlen, ubersat. Von hier stammt eine ein- 
fache Lampe, das Kdpfchen einer weiblichen Tonfigur aus hartem rotgebrannten 
Ton (Hohe 4,7 cm) und ein ausdrucksvoller mannlicher Tonkopf (Hohe 6,5 cm) un- 
bestimmter, vielleicht spathellenistischer Entstehungszeit, beide jetzt im Museum 
von Chania (1 af. 108,1-2). Die Funde lassen die Dauer der Besiedlung so von spatest- 
minoischerZeit, aus der schon fruher erwahnte Scherben stammen, d. h. von der grie- 
chischen Einwanderung, bis mindestens ans Ende der hellenistischen Zeit verfolgen. 
Aus klassischer Zeit, wohl noch aus dem 4. Jahrhundert, stammt auch das Selbst- 
zeugnis in einem zwischenstaatlichen Vertrag, in dem vielleicht das Kap Psycheion 
als Ostgrenze des Stadtgebietes erscheinti. Der Name der Stadt ist verloren und 
nicht wiederzugewinnens. Der Ansatz der bisher nicht nachweisbaren Orte Apol-

1 Pappadakis, Αφιέρωμα ei; Χατσιδάκην 76. Der Ort war aber auch im Besitz eines kleinen Hafens 
der noch heute zur Verladung von Johannisbrot benutzt wird: Mittelmeerhandbuch4 4, 1935, 300. 

Spatminoische und archaische Scherben sowie archaische Mauern bei Visala erwkhnt Pendleburg
293, 34°> den Fund der Inschrift I Cret. II, XXX 1, 310 bei Kionia Pappadakis a. 0. 74. Vgl. 
Dunbabin, BSA. 42, 1947, 192. 3 RE. Suppl. 7, 348. 4 1 Cret. II, XXX 1, 310!.
3 Die Gleichung mit Bionnos I Cret. II 310 beruht allein auf dem lautlichen Anklang des heutigen Flur-
namens Kionia, der aber nach seiner Bedeutung 'Saulen’ aus sich selbst, ohne die Annahme der Erhaltung
aus dem Altertum verstandlich ist. Bionnos erscheint in der delphischen Thearodokenliste BCH. 45,1921,
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Ionia und Lamon, die fur die Sudkuste ostlich von Kap Psycheion bezeugt sind, 
an dieser Stelle liegt nahe1.

An der Mundung des Megapotamos, der mit dem Messalios geglichen worden ist2, 
liegen Siedlungsspuren bei Aj. Savvas. Nach der Beschreibung der Einheimischen 
sindes ausgedehnte Reste von Mortelbauten romischer oder byzantinischer Zeit und 
unbestimmbare Marmorreste beim Kloster Kato Preveli im FluBtal. Ein ausgedehn- 
tes Ackerland fiir eine griechische Stadt bietet dann erst weiter westlich die Ebene 
unterhalb der Dorfer Myrthios und Sellia, die sich zum flachen Strand von Plakia 
offnet, dessen Kustenhohe, Kap Plakias, keine antiken Reste aufweist. Die in 
diesem fruchtbaren Tal, dessen Ostteil seit dem Abzug der Turken zur Nordkuste 
um 1800 dem Kloster Preveli gehort, zu erwartende antike Siedlung konnte nicht 
gefunden werden. Eine beherrschende Hdhe sudlich von Myrthios tragt nur ein ver- 
fallenes turkisches Blockhaus des 19. Jahrhunderts, nach dem sie Kules heiCt, 
keine antiken Anlagen. Ein niedriger Hugel am Strand lieB vorgeschichtliche Be- 
siedlung annehmen, lieferte aber keine Funded Alle Eintragungen von Siedlungen 
an der Plakia-Bucht sind also willkurlich4. Starker Wind von See her macht die 
Stelle auch zur Landung wenig geeignet und laBt die Bucht immer mehr versanden.

Dagegen hat sich der Ansatz eines Ortes Phoinix, des Sudhafens von Lappa, an 
der kleinen Sudabucht unterhalb des Klostergutes Finikies bestatigen lassen. Der 
Berichterstatter hatte ihn, noch ohne Kenntnis seiner Vorgangers, auf Grund der 
Erwahnung eines Hafens Phoinix im Gebiet von Lappa bei Strabon X 475 vermutet, 
der nicht als der westlich von Sfakia bezeugte gleichnamige Ort angesehen werden 
konnte6. Siedlungsspuren fanden sich?, 50 wie sie bereits in der Karte 1:50000 ein- 
getragen sind, ndrdlich der Mundung eines Baches in diese Bucht auf der Flur Tro- 
chali in einem engen, jetzt dicht bewaldeten Tal zwischen Bachbett und Felsklippen, 
in deren Schutz hinter der Kuste versteckt und bis zur Einmundung eines ostlichen 
Nebenbaches bei einer verfallenen Muhle (Pigadomylos) sich erstreckend. Zwischen 
Felsbrocken liegen Fundamentmauern rechteckiger Raume aus kleinen Steinen

2I IV II zwischen Phaistos und Psycheion, vor Matala und Kyrene, braucht aber nicht notwendig einen 
Hafenort zu bezeichnen. 1 Zu beiden I Cret. II 192. Bezeugt sind sie nur im Stadiasmus 326!. Zu 
Apollonia an der Sudkuste RE. Suppl. 7, 41. RE. 20, 434. 7 Α, 1730. ’I Cret. II 192. 311. Die Gleichung 
ergibt sich aus dem Ansatz von Elektras und Lethaios (Zeugnisse ebenda 192),den Beloch, Klio II, 1911, 
449 gesichert hat. Doch bleibt die Moglichkeit eines Irrtums bei Ptol. III 15, 3, da es immerhin auffallt, 
dad im Gebiet von Lappa ein FluB Messapos nach der Nord-, ein Flud mit dem ahnlichen Namen Messa
lios nach der Sudkilste flieden soil. Dies konnte geradezu eine leichte Verschreibung sein. Heute ist 
Mwelas der Bach von Argyrupolis zur Nordkuste. 5 Er erinnert im Typus an den Hugel des aito- 
lischen Chalkis, ΑΑ. 1941, 101, 4. 4 Auch die der Karte in I Cret. II, wozu die Bemerkungen II 
192, deren Polemik gegen RE. Suppl. 7, 41 ohne die Moglichkeit eines Ansatzes von Apollonia nicht 
stichhaltig ist. Die Karte zeigt Apollonia an der Sudabucht von Finikies, Phoinix aber etwas land- 
einwkrts bei Finikies selbst, also zwei Siedlungen ohne Ackerland im Abstand von einer halben Weg- 
stunde. Der Anlad der Unklarheit ist deutlich: Apollonia ist nach den Entfernungsangaben im Stad. 
326!. hierher gesetzt, Phoinix aber wegen der Erhaltung des Namens in Finikies. 5 De Sanctis 
MonAnt. 11, 1902, 322. Definer 62L 6 RE. 20, 432ft. ebenso Pendlebury 25. I Cret. II 191. 
7 Entgegen der nicht auf Autopsie gegriindeten Behauptung I Cret. II 191.
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ohne Mortelverband, die also sicher antik sind (Taf. 108, 3). Dem Ort fehlt jedes 
Fruchtland in der Umgebung. Er konnte also nur in Verbindung mit einer 
Siedlung in der Plakia-Ebene bestehen, oder er war nur ein Ankerplatz fur die 
Schiffer von Lappa, die von hier als von einem versteckten Seeraubernest aus 
ihre Fahrten entlang der Sudkuste unternehmen konnten. An eine minoische 
Anlage konnte im Vergleich mit Amnisos gedacht werden. Interessant ist, dab das 
Klostergut Finikias noch heute zum Kloster Rustika gehort, also wiederum uber 
die Gebirgswand des Kryoneritis hinweg zum Gebiet von Lappa. Im Namen dieses 
Gutes hat sich die Erinnerung an den alten Ort erhalten. Aber auch die Kenntnis 
von seiner Lage nahe der Kuste blieb bewahrt. Den Weg im Boot zur Kuste der 
Suda wies dem Verfasser eine Volkssage, die er durch eine Fischersfrau von Plakia 
kennen lernte. »Noch vor dem Bestehen der groBen Siedlung Sellia gab es in der 
Suda-Bucht eine Stadt. Plotzlich landeten eines Nachts Agarener (arabische 
Seerauber) dort, toteten die Manner und fuhrten Frauen und Madchen als Skla- 
vinnen fort. Am Strand von Plakia iibernachteten sie und sperrten einige dieser 
Madchen in eine Kapelle der Panajia ein. Die Gottesmutter erhorte das Flehen 
der Gefangenen urn Befreiung und hob das Dach der Kapelle ab. Am nachsten 
Morgen wurde diese leer gefunden. Niemand aber sah, wie die Madchen einen Weg 
zur Flucht gefunden hatten. Die Stadt an der Suda blieb seither ode liegen. Die 
gefluchteten Bewohner zogen sich in den Schutz der Berge zuruck und grundeten das 
Dorf Sellia.«

Westlich von Phoinix wurden Siedlungsreste mit Scherbenfunden, angeblich im 
Bachbett des Peramaflusses, auf der niedrigen Kliffkiiste sudlich des Dorfes Skaloti 
bei Aja Marina genannt. In der Umgebung der 1371—1374 erbauten venezianischen 
Festung Frankokastelli1 oder Castelfranco fanden sich keine antiken Reste1. 
Wohl aber wurden in der Flur Chalasmata (d. h. Trummer) westlich davon und 
nordlich der Kapelle der Aja Pelajia die Reste eines mittelalterlichen Dorfes mit 
einer Kapellenruine festgestellt, die die Anlage des Kastells verstehen lassen. Die aus 
Furcht vor turkischen Seeraubern auch hier verlassene Kustenebene war im Mittel- 
alter also noch bewohnt. Das Kastell (Taf. 109,1) ist offenbar nicht nur zum Kusten- 
schutz, sondern zugleich zur Sicherung des ausgedehnten Fruchtlandesi fur die 
venezianischen Herren errichtet. Die Erinnerung an die ritterlichen Feste der 
reichen Bewohner dieses Gebietes zu Ehren des Aj. Nikitas, nach dem der 'portus 
bonus’ vor Anlage des Kastells hieB, hat sich verfluchtet zum Glauben an 
Nebelgespenster, die nach dem Bericht der Bauern aus den heute am Gebirgshang 
gelegenen Dorfern in Mittsommernachten zu Paraden und Turnieren, nach antiker 
wie mittelalterlicher agonaler Art, sich am Strand von Castelfranco zeigen4.

1 Zu Castelfranco: Gerola 1 250ff. Taf. 8, Abb. 146/8. Abbildung auch in Antike 14, 193 8 Taf. 39a
Die Statte hieB einst St. Niketa, so auf der Karte des R. deVal, Paris 1677, Mey. Έλλ. Έγκυκλ. XV ι8ο
3 Als dort gefunden ist eine spatrotfigurige Pelike bezeichnet (Parallelfunde : Kirsten, Kreta 1 59 f.)
Svoronos, Journ. intern, d’arch, numisni. 4, 1901, 457fl. Taf. 16. RE. 7 A 1730. J Zu seinem Wert 
in ruhigen Zeiten Spratt II 251. 4 So die Volkssage, die inir mehriath berichtet wurde. In den Fruh- 
sommernachten soil jeder den Spuk beobachten konnen, wenn er gegen Morgengrauen vom Gebirge herab -
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Sfakia hat keine antiken Reste aufzuweisen. Auch der Fundort Pharangia bei 
Sfakia, von dem mykenische Vasen in Oxford stammen sollen, war nicht festzu- 
stellen1. Auch hier beruht die Bedeutung der Statte erst auf der Anlage eines Ka- 
stells durch die Venezianer2.

Die bis ins 18. Jahrhundert andauernde Blute dieses Kustenstreifensi auch uber 
die Steilkuste westlich von Sfakia hinaus, ist an Dorfruinen vielfach abzulesen. 
Erst der Rachezug der Turken von 1770 hat diese Blute geknickt, die auf dem Holz- 
reichtum der Landschaft sowie auf der damit gegebenen Moglichkeit des Schiffbaus 
beruhte und in weitreichenden Seefahrten, sogar in politischen Beziehungen dieser 
bauerlichen Reeder ihren Ausdruck fand4. Diese Fortdauer der Besiedlung hat aber 
die antiken Reste uberdeckt. So gehoren die ausgedehnten Ruinens oberhalb von 
Lutro rings um ein mittelalterliches und turkisches Kastell6 mit Rundturmen, 
unter denen die eines Klosters sich befinden, dem Mittelalter und der ihm auf 
Kreta engverbundenen fruhen Neuzeit an. Vom antiken Hafenort Phoinix? sind

steigt. Da wogt es in der Ebene von Heeren. Sie fluten gegeneinander, ordnen sich wieder. Sie kkmpfen aber 
nicht, sie bewegen sich iibungsmaBig. Es ist eine groBe Heerschau, ein prunkvoller Aufzug. Genau erkennt 
man die altertiimliche Bewafinung, die glanzenden Helme und Rustungen, die prunkvoll geschirrten Maul- 
tiere. »Ihr braucht keine Angst zu haben«, hat ein kundiger Alter zu den Schnittermadchen gesagt, die den 
Spuk einmal sahen und von denen eines mir ihr Erlebnis mit lebhaftesten Worten geschildert hat, «die 
Geister tun den Menschen nichts, nur dfirft ihr nicht wagen, zwischen ihnen hindurchzugehen, wir 
mussen warten!« Und richtig, als die ersten Strahlen der Sonne uber dem Gebirge hervorbrechen, da 
verschwindet der Spuk, wie Wolken ziehen dieGestalten dem Meer zu und versinken in ihm... Von die- 
sen Turnieren spricht als historischer Erscheinung die Ballade bei Papadopetrakis Ιστορία τών Σφακιών, 
Athen 1888, 26. Definer izSf. «Willst du stolze Krieger sehen, kraftig und furchtbar wie die Lowen, 
muBt du nach Frankokastelli gehen am Tag des Hl. Niketas, dann kannst du dich von dem uberzeugen, 
was du schon von vielen Bauern gehort hast. Da versammeln sich die Dorfer von der Hohe und vom 
Flachland, Geschicklichkeit und Kunst der Wagen zu zeigen. Kuhne Ubungen machen sie, daB der 
Mensch bebt, die Haare sich ihm strauben, der Sinn sich verwirrt. Alle Kreter kommen dorthin, die 
beruhmten Sfakioten zu sehen, wie sie miteinander wetteifern.« Als Parallele zu den altgriechischen Na- 
tionalspielen verdient dieser Bericht besondere Beachtung der Volkskunde. Eine Analogie bietet die 
Panegyris von Kremasto auf Rhodos. 1 Bosanquet-Dawkins, The Unpublished Objects from 
the Palaikastro Excavations BSA. Suppl. Pap. 1, 1923, 89 Abb. 73. Pendlebury 262. Die Tatsache 
des Fundes wie der Fundort ist den Einwohnern von Sfakia unbekannt. Hier gibt es nur bei einer 
Hohlen-Kapelle des Aj. Antonios eine Ortlichkeit Pharanguli. Wahrscheinlich ist die Erklarung der 
Einheimischen richtig, daB in der englischen Angabe Sfakia nicht Bezeichnung des Ortes Chora Sfakion, 
sondern des Bezirks sei, in dem dann Pharangia wohl nur die bedeutendste der Schluchten, die von 
Tarrha, meine. Antike Reste sind bei der Kleinheit des Hafens und dem Fehlen eines Sandstrandes 
in Sfakia kaum zu erwarten. 2 Gerola I 257. Bild bei Rikli Taf. 1. Die Zerstorung des erst im 
16. Jh. erbauten Kastells, das zwischen 1615 und 1626 aus einem Wachtturm zum Fort wurde, ist seit 
den Aufnahmen bei Gerola I 258 Abb. 151 weiter fortgeschritten. 3 Die Volkstradition bewahrte 
noch 1833 die Kenntnis von ihr: Pashley II 193. Die Spuren starkerer fruherer Bebauung erkannte 
in der Landschaft Rikli 41. 45. Vgl. A. Trevor-Battye, Camping in Crete 90. 101. 4 Der Aufstand 
des Daskalojannis 1770 stiitzte sich auf die Zusage russischer Hilfe. Das Volkslied sagt von ihm: «Das 
war ein reicher Mann und hochgebildet, bekannt im Ausland und hochgeachtet*. 5 Beschreibungen 
Fabricius 363. Bothmer 3gf. Trevor-Battye roff. mit Taf. 6 Gerola II 58!. Nach dem GrundriB 
mochte ich es, wie Fabricius 367, wegen der Entsprechung der nachlassigen Technik mit Sfakia, als vene- 
zianisch ansehen. 7 Kirsten, RE. 20, 431 ff. Unvollstandig Pendlebury 372. I Cret. II 226f.. Die In- 
schriften ebenda 227f. entstammen samtlich der Kaiserzeit.
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nur auf dem Plateau westlich des Kastells und der gewblbten Zisterne sowie am 
Hang in der Richtung zur Bucht von Phinikies, wo das Gelande starker zum 
Anbau genutzt wird, noch Fundamentspuren und Felsglattungen zu bemerken. 
Antike Scherben finden sich selten. Antike Quadern sind vor allem in der Nahe 
des Kastells verbaut, wo das Gelande zu groBeren Anlagen besonders geeignet 
war. Der bei der Gunst der Lage zu erwartende minoische Hafen ist infolge der 
Uberbauung ebensowenig nachzuweisen wie die Frage archaologisch zu klaren 
ist, ob der Name des Hafens wie der von Araden und Arados1 (vielleicht die Insel 
im Hafen von Lutro?) auf eine phoinikische Besiedlung oder Faktoreigrundung 
weise2. Zahlreiche antike Munzen werden dort gefunden, griechische und besonders 
romische, auch byzantinische Goldmunzen, als Zeugnisse des lebhaften Handels 
dieser Stadt3, die bei der Orientierung Kretas nach Suden in der Zeit der Zusammen- 
gehorigkeit mit der Cyrenaika groBte Bedeutung haben muBte. Gilt doch Lutro 
noch heute als der beste Hafen der kretischen Sudkuste, der nur durch den volligen 
Mangel an Quellwasser benachteiligt ist.

Ahnlich ist die Situation bei der Siedlung auf dem Gipfel des Steilhanges (773 m), 
der zur Hafenbucht von Lutro abfallt. Von hoher Warte blickt sie weit auf das 
Meer hinaus und ist zugleich im Besitz einer versteckten fruchtbaren Hochflache, zu 
der der Nordabhang des Berges sacht abfalltt. Das Gelande war fur eine antike, in 
Terrassen am Nordabhang aufsteigende Stadt wie geschaffen und bot durch die Nahe 
der Ebene gunstige Bedingungen fur eine autarke Blute. In der Tat bewahrt es auch 
heute noch den Namen der antiken Stadt Anopolis, d. h. der Oberstadt von PhoinixS, 
Aber von den ofters beschriebenen6 Mauerzugen auf der zum Teil plateauartigen 
Gipfelflache sind die wenigsten antik. Die meisten von ihnen konnen als Zeugen 
einer zweiten, mittelalterlichen Blute gelten. Nur ein Grabrelief der spateren romi- 
schen Kaiserzeit mit zwei Togati ist in der Ebene von Anopolis beim Neubau der 
Schule neuerdings gefunden worden?.

Von der Hochflache von Anopolis wird durch die tiefe Schlucht Pharangi Ara- 
denas das Gebiet der alten Stadt Araden als selbstandige wellige Kleinlandschaft8 

1 Zur Diskussion daruber I Cret. II 226.39 im AnschluB an RE. 20, zur Insel Lutronisi und zu Arados eben-
da 39. Die Gleichung von Lutronisi mit Arados, die durch die Lage von Araden empfohlen wird, ist bisher 
noch nicht ausgesprochen. Als Parallele einer phoinikischen Faktorei kame Lebena in Frage, dessen Name 
indes als allgemein mittellhndische Bildung erwiesen worden ist (RE. 20, 432f.). 1 Bei den 
kretischen Orten namens Phoinix kann, da sie an der Sudkuste unter dem 35. Breitengrad liegen, 
auch an das hier immerhin auffallende Auftreten von Palmen als AnlaB der Namengebung gedacht 
werden. Palmen kommen heute noch in Itanos (wohl auch von Pendlebury 138,1 gemeint), aber auch bei 
Preveli (Rikli 42) und in Lutro vor. Herleitung von einem Gott Phoinix bei Beloch, Gr. Gesch.» I 2, 271.
3 Die Blute schon im Hellenismus ergibt sich aus SEG. VIII269.1G. XII9,819. 4 Ansicht beiPendle
bury Taf. 3, 3. 5 Zeugnisse I Cret. II, II 6f. Hinzu tritt das Zeugnis fur Kampfe im 3. Jh. v. Chr. in
der Inschrift bei Peek, AM. 57, 1932, 62 nr. 12. 6 Pashley II 242 mit Stich II 235. Deffner 151.
Bothmer 39 f. Pendlebury 360, als hellenistisch. 7 Eine Munze von Gortyn aus dem 3. Jh. wurde mir
gezeigt *. Svoronos, Numismatique de la Crdte ancienne Taf. 16, 6. 8 Die topographische Sonderung 
wie die Aufzahlung in Syll.3 627, 3 f. und BCH. 45, 1921, 19 III 109 f. widerlegt die Gleichung mit Ano
polis (so falschlich noch bei Kirsten, Kreta I 83), die auf einem Irrtum des Steph. Byz. s. v. beruht.
9 Kret. Forsch.
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getrennt, die dem Hochgebirgsabfall wie eine Terrasse vorgelagert ist. Das heutige 
Dorf Aradena, dessen Bewohner als Rauber beruchtigt sind, liegt auf der Stelle der 
antiken Stadt, deren Spuren1 vereinzelt als Terrassenmauern, an mehreren Stellen 
als Felsausarbeitungen zu erkennen sind, wie sie ahnlich in groBem MaBstab aus Pha- 
lasarna* bekannt sind. Der Boden des Hauses liegt gewohnlich tiefer als die natur- 
liche Oberflache; er ist aus dem Felsen gleichsam ausgeschachtet, und die Wande 
sind auf diesem Felssockel hochgefuhrt. Diese Anlagen sind von Deffners als vor- 
geschichtliche Hauser beschrieben worden, gehoren aber zweifellos wie die Parallelen 
in Phalasarna griechischer Zeit an. Wegen der Entlegenheit der Publikation seien 
die nachgepruften Angaben Deffners in Ubersetzung hierher gesetzt: „ein Haus 
besteht aus zwei in den Felsen eingetieften Raumen, der eine 2,75 :3,55 m groB, 
der andere 2,45 : 4,6 m; in letzterem befindet sich eine Tischbasis von 0,32 m Hohe 
und 0,9 : 0,6 m Flache". Am Nordrande des Dorfes liegt eine groBe Zisterne. Nahe 
dem Ostausgang ist vor einigen Jahren das Oberteil des Grabreliefs einer Frau 
aus dem 1. Jahrhundert v. Chr. gefunden worden, dessen Inschrift nunmehr klar 
als Βηδοκλέα Θαρσύτα χαϊρε gelesen werden konnteL Die Stadt scheint bis in die 
spate Kaiserzeit gebluht zu habenS. Noch als Phoinix im allgemeinen ProzeB des 
Hervortretens der Hafenorte6 sie uberflugelnd, der Hauptort ward, blieb der 
Bischofstitel der von Phiniki und Araden?.

Der westlichste Punkt der sudlichen Kustenfahrt war Tarrha bei Aja Rumeli am 
Ausgang der groBartigen Schlucht von Samara-Aja Rumeli. Hier wurden die alteren 
Beschreibungen nachgepruft8. Die starke Anschwemmung von Sand hat das ur- 
sprungliche Niveau uberdeckt, und die Anlagen von gutbewasserten Garten an jeder 
nur geeigneten Stelle des kargen Bodens haben gewiB noch mehr zerstort. Nament- 
lich ersteres Faktum laBt die Suche nach einem minoischen Hafenplatz ohne Tief- 
grabung aussichtslos erscheinen, so sehr die Bedeutung der Zypressenausfuhr aus den 
WeiBen Bergen fur die minoische Palastkultur zugunsten der Annahme eines 
solchen in Tarrha sprechen wurde9, zumal beim Fehlen eines Hinterlandes Tarrha 
nur als Kustenplatz, vielleicht einst mit besserem Hafen, Bedeutung haben

■ Pashley I 236. I Cret. II, IV 39. Pendlebury 363. 369. Zur Beschafienheit des Gelandes Raulin, Descr. 
phys. del la Crdte I 87. ’ RE. 19, 1655.1 Cret. II 218. 3 Definer i72f.; ebenda I73f. Erwahnung 
romischer Zisternen. 4 I Cret. II, IV 2, liest Βηδοκέα Θαρσυτάχαι[ι], Fur diese Lesung eines 
Dativs ist keine Begrundung gegeben. Dabei ist der Inschrifttypus mit χαϊρε durch die anderen Ste- 
len von Araden (nr. 1. 3. 4) belegt. Die Hasta des p ist sogar auf der Photographic zu sehen. Der Name 
Tharsytas ist fur die Nachbarstadt Anopolis bezeugt: BCH. 45, 1921, 19 III 109. Das Relief kam 
beim Neubau der Schule nahe der Kapelle der Aja Eleftheria zutage. Antithetische Sphingen oder 
Lowen bekronten seinen Giebel. 5 Sie war im Besitz wertvoller Steinbruche an der Kuste: Definer 
a. O. 142. Reste nachminoischer Zeit erwahnt Pendlebury 377 nach einem Aufsatz von Definer.
6 RE. Suppl. 7, 88. 357. Die Entwicklung wiederholt sich im 19. Jh.: Fabricius 375. 7 Hierocles 
Synecd. 651. Notit. dign. episc. VIII 320. IX 139.1 Cret. II 227. 8 Pashley II 263!. Spratt II 247f. 
Svoronos 320!. Definer 179!., vgl. RE. 4 A 2395. 9 Hingewiesen sei hier auf dieAnnahme von Definer 
a. O. 223 fi., die Form der minoischen Saule sei von der des kretischen Zypressenastes herzuleiten, dessen 
Theophr. Hist. pl. II 2, 2 gedenkt.
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konnte1. Auf der Ostseite der FluBmundung liegen die Grundmauern einer im wesent- 
lichen mittelalterlichen Siedlung. Es sind Mortelmauern mit eingesprengten Ziegeln. 
Dagegen sind von der antiken Stadt Tarrha2 auf der Ostseite keine Reste mehr zu er- 

ennen. Nur Graber werden nach den Angaben des Burgermeisters haufiger am Hang 
u er der Strandebene am Westufer gefunden. Von dort stammen wohl auch einige 
Grabsteine, deren Lesung nachgepruft werden konnte3. Wie die Spuren von Raub- 
grabungen erkennen hefien, sind Graber auch auf derWestseite gefunden, wo das Ge- 
lande der byzantimschen Siedlung also auBerhalb der antiken gelegen haben muB. 
Um 1416 sah Buondelmonti in Rumeli noch ansehnliche Ruinen, die er wohl mit 

oht aui den APollontemPel bezog4. Von diesem stammen wohl die gutbehauenen 
groBen Quaderblocke in der Wand der venezianischen Kapelle auf dem Westufer, in 
derenrrummer binein die armliche heutige Kapelle der Panajia gebaut ist5. Diese 
selbst steht auf einem Kieselmosaik aus blauen, roten und weiBen Steinchen, das 
emen 1,15 m breiten Rhombenstreifen mit Eckvoluten, in einzelne Quadrate auf- 
gelost, und einen 0,40m breiten Randstreifen mit Vierblattornament zeigU. In 
der Mitte ist ein weiblicher Kopf kaum noch kenntlich. Auch dieses Mosaik helle- 
nistisch-romischer Zeit gehorte wohl zum Bezirk des Apollon. Seinem Kult dankte 
Tar*a s®ine kulturgeschichtliche Bedeutung?. Hier soil der Seher und Suhne-

Karmanor gewohnt haben. Von hier soil auch der EinfluB Kretas auf das 
delphische Orakel ausgegangen sein». Vielleicht darf man in einer gewissen Ent- 
sprechung der Lage die Grundstimmung fur die Grundung des Heiligtums des- 
selben Gottes ahnen.

3. SHDKCSTE UND BINNENLAND

Der Kustenstreifen des westlichen Sudkreta ist von der Nordkuste und ihrem 
?!mi^rla^ durch Hochgebirge abgeschnitten. Die noch nicht in die Kustenebene 

Iaab£efuhrte StraBe nach Sfakia folgt keinem Weg des Altertums. Die Nimbros- 
schlucht vergonnte keinen Durchzug?; die Hochflache von Askyphos, jetzt nur im

ΔΗΐ k  - M°sllcherweise lag der Halen zwischen beiden Siedlungsstatten und ist erst seit dem 
Altertum durch Hebung der Kuste und Anwehen von Sand wie durch Anschwemmungen des Flusses 
zerstort worden, der sich in einem breiten flachen Bett zur Kuste vorschiebt. > I Cret II XXIX 
305f. Pendlebury 35r. Den Namen stellt Hrozny, Arch, orientale Brag. r4. 1943, 96 zu Tarent und 
anderen illynschen Namen und glaubt ihn kuhn in der Inschrift Evans IV 7o3 Abb. 686 Z. 16 
esen zu konnen. 3 Von I Cret. II, XXIX 4 fehlt jetzt die obere linke Ecke mit den Buch- 

staben Ευφρα, in 7 glaubte ich zu erkennen: Μαλκοίδων "Ηρωνος. 4 Ausgeschrieben I Cret. II 
3o3. Zu semen Reisen Jacobs in Stephaniskos fur E. Fabricius, i927, 56ff. 5 Spratt II 247 
De Sanctis, MonAnt. rr, r9or, 235. Deffner a. 0. r8o m. Abb. 6 Abgebildet und beschrieben 
bei Deffner a. O.186. 7 Zeugnisse I Cret. II 266. Die Beziehung der Reste auf einen Tempel 
der Britomartis 1st allein durch den Fund des Kopfes einer weiblichen Statue und die Nach- 
folge der Aja Rumelia (?) und der Panajia trotz Deffner a. O. I84 nicht erwiesen. 8 Paus. χ l6> 
5- 11 7. 7.30, 3- X 7. 2. Aly, Kret. Apollonkult 43ff. Farnell, Essays to Aegaean History 25. Cults 
of the Greek States IV i46. Wilamowitz, Glaube der Hellenen I i35. 9 Uber diese Route 
Pashley II i69ff.
9*
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Winter versumpft, war damals von dichten Waldern umgeben und unbewohnbar1. 
Sfakia selbst hatte keine Bedeutung. Eine Route von Anopolis uber Polichne sud- 
westlich von Chania (bei Meskla) nach Kydonia ist zu erschlieBen2. Nur Saum- 
pfade fuhrten vom Tal von Lappa bei Arjirupolis3 hinuber zu den Orten urn die 
Bucht von Plakia. Die tiefeingeschnittenen FluBtaler vermittelten kaum den 
Verkelir mit der Tallandschaft von Spili, die mit den Beckenlandschaften sudlich 
von Rethymnon in Verbindung steht. Dem ganzen Gebiet fehlt die Moglichkeit 
des Ubergangs uber das Kustengebirge, wie sie die Sudbegrenzung der Mesara- 
Ebene kennzeichnet. So konnten die Sudhafen von Lappa nie die Bedeutung ge- 
gewinnen, die Levena fur Gortyn hatte, trotz seiner selbstandigen Hinwendungr 
zur afrikanischen Kuste, und die Gortyn zwang, insbesondere in Zeiten der Selb- 
standigkeit von Phaistos mit seinem Hafenplatz Matala, den Ubergang uber das 
Asterusiagebirge mit dem Ort Pyloros, dem „Torwachter“, fest in seine Hand zu 
bringenS. Auch die ostlich von Lappa im Binnenland gelegenen antiken Orte sind

■ Tiirkisches Kastell uber der Ebene (Bild bei Rikli Taf. 5 Abb. 9). Antike 14, 1938, 343 Abb. 25. 
> Polichne wird zwischen Anopolis und Kydonia genannt BCH. 45, 1921, 19 III iif., wozu 
Guarducci, Riv. Fil. NS. 14, 1936, 153!. I Cret. II 234. Trevor-Battye 18. Deffner 235. Die Ab- 
folge der Orte, in denen die delphischen Festbitter aufgenommen wurden, entspricht, von epi- 
graphisch leicht kenntlichen Zusatzen und Nachtragen abgesehen den Reiserouten der Theoroi 
durch ganz Griechenland und ist als topographische Quelle noch viel zu wenig ausgenutzt. 
3 Eine Route Phoinix (an der Plakiasbucht) —Lappa ergibt sich schon aus der Zugehbrigkeit 
von Phoinix zu Lappa; sie muCte den HochpaB von Koxares uberschreiten. Zu Lappa-Arjiru- 
polis I Cret. II, XVI 191. 195 mit Zusammenstellung der neuesten Funde; zur Topographie zuletzt 
Marinatos, Deltion 15, 1933/5, 76· Theophanides, Έττετηρ1$ Έτ. Κρητ. Σπουδ. 3, ΐ94°> 485· Ganz phan- 
tastisch ist es, wenn Hempel, Mediterranean Studies 3, 1931, 8zff. (Stanford Univ. Publ. Lang. 5, 
2, 1786.) den sog. kiirzeren Arzawa-Brief der Amarna-Texte (bei Knudtzon ZAB. 31) als Siegeslied 
auf Lappaios auffaBt und das darin haufiger vorkommende Labbia als Ethnikon zu Lappa be- 
trachtet (wie schon in Transact. Amer. Phil. Ass. 40, 1913, 190). In Lappa-Arjirupolis (I Cret. II, 
XVI 191) sind die von Pashley I 83!. erwahnten antiken Reste noch zu beobachten: am Ortseingang 
die Thermenanlage aus Haustein (Stich bei Pashley I 81. Erwahnung bei Spratt II 117), nach dem Ma
terial vielleicht doch venezianisch nach orientalischem Vorbild, von der Onorio Belli einen Plan 
gegeben hatte (Falckener, Description of some ancient Theatres), die wohl hellenistischen Graber 
(Pendlebury 360) am Weg nach Zuridi, Saulen- und Gebalkreste im Ort, Terrassenmauern griechi- 
scher Zeit nahe der heutigen ZufahrtstraBe. Auch die Bemerkungen zu dem venezianischen Herren- 
haus inmitten des Ortes (Gerola III 270, der diesen Befund ubersah) treffen zu. Hier ist in venezia- 
nischer Zeit einfach ein Oberstock auf einen Ziegelbau romischer Zeit gesetzt, ein unmittelbares 
Zeugnis der Kontinuitat der Siedlung, die im Kontrast steht zu der menschlichen Erfahrung, von 
der der Spruch iiber dem Torweg dieses Hauses zeugt: Omnia mundi fumus et umbra. 4 Sie 
kommt in den Beziehungen des Asklepieion von Lebena zu Kyrene zum Ausdruck, RE. Suppl. 7, 369. 
J Die Lage dieses Ortes ist durch die Gleichung mit Plora, das den nur bei Plin. NH. IV 12, 59 
belegten Namen bewahrt, erkannt von Sieber, Reise n. d. Insel Kreta II 289. Die weitere Literatur 
ist zusammengestellt in I Cret. I, XXV 284, wo die Inschriften von Plora, Anoja und Apesokari 
auf Pyloros bezogen werden. Dort wird bemerkt, daB dieser Ansatz noch nicht durch Spuren 
antiker Besiedlung bestatigt sei. Ein rascher Besuch der Statte lehrte Folgendes: Siedlungsreste 
wurden mit zahlreichen Scherben am Rand der Ebene westlich des Dories und des Jerakus-Baches 
am Weg nach Tripiti bei einem Bildstock der Aja Paraskevi in der Flur Ragavas festgestellt 
(ebenso Pendlebury 353. 374). Von hier steigt man sudostlich zur Stadthohe von Pyloros hinan. Ober- 
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daher nach der Nordkuste orientiert. Das gilt von Eleutherna wie von Axos, zu 
dessen Stadtgebiet auch die Ida-Hochflache (Nida-Kampos) mit der Zeus-Hohle 
gehorte1, und ebenso naturlich von der kleinen Siedlung in der Nachbarschaft 
von Lappa an dem Rucken westlich des Beckens von Rustika, gegenuber dem Dorf 
Zuridi, wo antike Scherben, besonders von Pithoi, festgestellt warden, fruher 
beobachtete spatminoischeGraber aber sich nicht wieder auffinden lieBen2. In ge- 
wisser Hinsicht gilt es auch von der bedeutenden Siedlung von Onide, auf die neue 
Funde das besondere Augenmerk gelenkt hatten. Dagegen muB die noch tiefer im 
Gebirge, dreiviertel Stunden ostlich vom Dorf Monopari gelegene Festung Mono- 
pan, das venezianische Kastell Bonriparo, heute Kastellos, als rein mittel- 
alterliche Anlage3 auBer Betracht bleiben (Taf. 109,2). Die Annahme antiker Mauern 
in oder unterhalb ihrer Befestigungslinie4 hat sich als irrig erwiesen. Die 
Mauer erweckt nur dort, wo der Mortel herausgekratzt oder ausgewittert ist, den 
Eindruck archaischer, kyklopischer Bauweise, der aber durch die Kleinheit der 
Hausteine und die Mortelspuren im Innern des Steinverbandes sofort widerlegt wird. 
Die Mauerfugung ist einheitlich venezianischs. Eine niedrigere Mauer in etwa 5 m 
halb von Weingarten fanden sich, besonders am Westabhang, uberall Hausfundamente und behauene 
Steine. Die Stadt liegt unmittelbar am Weg nach Levena, der hier ins Gebirge eintritt. Der heutige 
Weg verlauft nur wenig ostlich davon jenseits einer Mulde. An ihm ist ein anscheinend romisches Grab 
angeschnitten worden. Die Stadt hatte also Bedeutung (fur archaische Zeit bezeugt: I Cret. I, XXV I. 
I endlebury 343) nur, wie der Name sagt, durch die Lage an diesem Weg. Das Stadtgebiet ward von 
den Hohen von Peri und Apesokari seitlich, gegen Gortyn aber wohl vom Hieropotamos, dem damals 
gewiB mehr Wasser fuhrenden Lethaios, begrenzt. Ihr Ackerland lag damit in der Mesara und war so 
stets dem Zugriff von Gortyn preisgegeben, dem die Einheit der Landschaft den Weg zur politischen 
Einigung, zur Unterwerfung auch der Randstadte vorzeichnete (Kirsten, Kreta I 86). Zu Pyloros werden 
in I Cret. wie die Inschriften von dort offenbar auch die Siedlungsreste griechischer (Pendlebury 
353· 364· 374)» dann wieder byzantinischer Zeit beim Dorf Apesokari (unterhalb der 0. S. i3ff. 
beschriebenen Hohe) gestellt. Pendlebury scheint sie mir mit Recht einer selbstclndigen Siedlung zu- 
zurechnen, die durch ein tiefes Schluchttal vom Gebiet von Pyloros getrennt ist. Fur diese Sied
lung kame dann der Name des sonst nicht festgelegten Bene (u. S. 151 Anm. 1) in Frage. West
lich der Wigla von Apesokari liegen antike Steinbruche, die wohl fur die hellenistisch-romischen 
Bauten von Gortyn ausgebeutet wurden, zu dem Bene damals gehorte. 1 Als selbst&ndige 
Fundstatte behandelt in I Cret. I, XII 96. Die Notwendigkeit weiterer Grabungen, die schon 
Xanthudides, Deltion 4, 1918 Parart. 1, 10, betont, ergibt sich bereits daraus, dab Scherben aus 
der Hohle kaum geborgen sind (nur auBerhalb: Pendlebury 369). Dabei fordert jedes von den 
Hirten angelegte Feuerloch nach meinen Beobachtungen neue Scherben zutage, an der Oberflache vor 
allem von hellenistisch-romischen Dampen, wie I Cret. I XII 4—7. An Bronzegegenstanden wurden 
mir wie einst Fabricius (NJb. 1941, 167) von den Hirten gezeigt oder genannt eine Kandelaber- 
lampe mit durchbohrter Mitte und drei Dochtoffnungen sowie Bruchstucke von Reliefschilden der von 
Kunze, Kretische Bronzereliefs, behandelten Gattung. Im ubrigen vgl. Pendlebury 261. 340. 369 mit 
Taf. 3, 2. 2 Pendlebury 262. 3 Gerola I 265ft. Stich bei Spratt II 115 (Hohe iibertrieben). In der 
Nachbarschaft bezeichnet in einem Waldtal der Name Melissia die Stelle eines mittelalterlichen Klosters. 
4 Sie geht auf Spratt II 115 zuruck (ebenso nach Pendlebury 370). Danach war in RE. 19,1621 vermutungs- 
weise hier Phalanna angesetzt worden. 5 Die Turme, jeweils 3 : 3 m groB, sind sorgsam aus 
kleinen Hausteinen mit SchieBscharten mittelalterlicher Art gebaut; der ostliche scheint von der Hohe 
der Kurtine an erneuert. Die Mauerdicke ist im Osten auf 1,7 m zu messen. Der Zwischenraum zwischen 
den Mauerschalen ist mit kleineren Steinen und Mortel gefullt. Im Innern der Festung sind zwei 
Gebaude in ahnlicher Mauertechnik, mit Mortel und eingestreuten Ziegelsteinen aufgefuhrt.
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Abstand unterhalb davon, von den Turmen uberragt und ihre Flankierung eher 
begunstigend, kann nicht als Verteidigungslinie gelten. Sie ist eher die Spur einer 
alteren Befestigung. Aber in ihrer Bauweise ist sie ebensowenig antik. Antike 
Scherben finden sich nicht, nur hellrot gebrannte von mittelalterlichen GcfaBen-.

Die Fundstatte Onide ist uber Armeni auf der StraBe nach Kares, dann auf einem 
Karrenweg bis Gutediana zu erreichen, von wo aus man auf einem Turkenweg zu 
einer in Felswanden von 20 m Hohe absturzenden Hochflache hinaufklimmt, auf 
der das Dorf liegt. Am sudlichen Ortsausgang ist eine noch heute benutzte Quelle 
aus deren Fassung vor kurzem eine archaische Sitzstatue, jetzt im Museum von 
Rethymnon, gezogen wurde, deren Fundort bisher falschlich nach dem zwei Stunden 
entfernt am Osthang des Vrysina-Berges gelegenen Dorfe Oros bezeichnet ward?. 
Nach Suden steigt das stark angebaute Gelande von der Quelle weiter sacht an 
zu einer Erhebung Tabias, die bisher gesondert4 als Fundort minoischer Sied- 
lungsreste, fruhminoischer Steinaxte und spatminoischer Keramik bekannt wars. 
Ein Felsabsturz begrenzt den Gipfel nach Osten. Nach Suden und Westen fallt er 
steil ab zum Tal von Jenni. Auf der Hohe liegen die Fundamentschichten eines 
nahezu quadratischen Gebaudes von etwa 12 m Seitenlange, vielleicht eines 
Turmes wie in AjaPhotia bei Kerame (Taf. log, 4). Sie sind locker, aber isodom gefugt 
also wohl nicht mehr archaisch. Antike Scherben unbestimmbarer Zeit sind hier 
besonders haufig, auch Felsglattungen fur Hausanlagen und geringe Mauerspuren 
lassen sich beobachten. Andere klassische und romische Mauern sind nicht festzu- 
stellen. Die gegen Suden durch den Steilabfall geschutzte Lage der Hohe, von der der 
Blick hinuberschweift zum Berg von Veni, die Ausdehnung der Siedlungsflache bis 
zum Rand des Hochplateaus ndrdlich des heutigen Dorfes und die Nahe des ausge- 
dehnten Fruchtlandes der Ebene von Armeni muBte dieser Statte trotz ihrer fur ar
chaische Siedlungen typischen Abgelegenheit eine historische Bedeutung geben, wie 
sie durch die Dichte der Funde bestatigt wird. Ihre Benennung ist noch nicht ge- 
sichert. Offenbar nur des Namensanklangs wegen hat man an Osmida gedacht, das 
zwischen Lappa und dem Ida zu suchen ist6. Nun erscheint aber auf dem Reiseweg 
delphischer Festbitter6 (Theoroi) zwischen Rethymnon und Sybrita eine Stadt Palan- 
nai, die auch als Phalanna bekannt ist. Die Route fuhrt entlang der Nordkiiste, biegt 
aber nach Suden aus, um Sybrita zu erreichen. An der heutigen StraBe von Rethym
non nach Sybrita liegt keine antike Siedlung. Die Gleichung mit der Hohe von Veni 
wird unten als unmoglich erwiesen werden. Wohl aber erscheint es denkbar, da β man 
von Rethymnon zunachst sudwarts zog in der Richtung der heutigen StraBe nach

1 Pendlebury 360 spricht von wenigen hellenistischen Scherben und setzt die Basis der venezianischen 
Befestigung zum Teil in diese Zeit. * Theophanides, Έπετ. Έτ. Κρητ. Σττ. 3. 1940, 485· 
Walter, ΑΑ.I940,305; diedorterwahnte Sarapis-Bustestammt ausLappa. Dunbabin, BSA.42, 1947,192. 
3 In solchen Scheidungen (vgl. unten zu Apodulu) liegt eine Schwache von Pendleburys Fundlisten. 
4 Pendlebury 55. 232. Funde klassischer Zeit ebenda 350. Pendlebury schreibt Ornithe, Theophanides 
Onithes, die Karte Onide. 5 Pendlebury 340. 360. 370. Osmida erscheint nur in einer verderbten 
Stelle Ps. Skyl. 47. 6 Plassart, BCH.45, 1921, 19 III 117. Aus Phalanna stammte nach 
Steph. Byz. s. v. ein Peripatetiker, Phaniades, der wohl im 473. Jh. v. Chr. lebte,
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Armeni—Spili, dann sich ostwarts wandte durch das Tal von Selli, wo jetzt keine 
antiken Reste1 zu finden waren, und das Gebiet von Sybrita nordlich vom Veni-Berg 
erreichte. Dann ist Onide mit Phalanna zu gleichen. Das Vorkommen dieses Namens 
in Thessalien konnte wie ahnliche Namensentsprechungen zwischen Thessalien, Ar- 
kadien und Kreta, z. B. Gortyn, auf eine Ansiedlung der von dort kommenden 
Achaer in mykenischer Zeit weisen, deren Stadt die minoische Tradition aufnahm. 
Auch diese Siedlung blickt noch zur Nordkuste, besonders mit ihrem Ackerland bei 
Armeni, wo keine antike Siedlung bekannt ist, hatte aber andererseits zwar nicht 
direkte Verbindung zur Sudkuste, wohl aber eine uber Sybrita.

4. DAS GEBIET VON SYBRITA

Von Suden erschlieBt sich das kretische Binnenland in der Westhalfte der Insel 
nur an einer Stelle, die darum besondere Beachtung erforderte, zumal sie zugleich 
auch den Ubergang zur Inselmitte, zum fruchtbaren Gebiet der Mesara-Ebene 
eroffnet2. Es ist die Senke des Tals des Platypotamosi, die von der Sudkuste in der 
Mesara-Bucht in nordwestlicher Richtung bis zu der PaBhohe von Prasses und dem 
Schluchtdurchbruch des Sfakorhyako (Prassiano Pharangi) sich erstreckt, der 
wenig ostlich von Rethymnon die Nordkuste erreicht. Diese Senke wird gegliedert 
durch die Wasserscheide von Apostoli, die in Westkreta die niedrigste ist. Uber sie 
fuhrt also ein leichter Ubergang von der Nord- zur Sudkuste, der damit zum Mittlert 
der nach Norden wie der nach Suden gerichteten Orientierung der Insel wird, die 
wechselnd deren Geschichte bestimmte.

Um dieser Lagebeziehungen willen wurde diese Kleinlandschaft zum besonderen 
Forschungsgebiet gewahlt. Es gait, durch planmaBige Begehung die Siedlungs- 
geschichte im Wandel der Zeiten zu erforschen und dabei durch einzelne Sondierungen 
auftauchende Probleme zu klaren, ein Unternehmen, das wegen der Kurze der 

1 Pendlebury 37of. verzeichnet romische Reste in Selli und Myrthios unter Angabe von Flurnamen,
die den Einwohnern nicht bekannt sind, so daB man an die ahnlichen Dorfnamen in der Ebene 
von Plakia denken wollte. Ganz abgelegen am Gebirgsabfall sind die romischen Siedlungen von
Kastri und von Kephalia bei Fatsos (Pendlebury 369!.). 3 Das gilt noch fur die Route der 
romischen Kaiserzeit Gortyn — Sybrita — Eleutherna in der Tabula Peutingeriana. 3 Der 
Ansatz des Elektras ergibt sich aus dem des Lethaios mit Wahrscheinlichkeit. Der Messalios 
mundet zwischen Phoinix und Psycheion, der Elektras zwischen Psycheion und Matala; auf- 
fallend ist, daB an der Sudkuste auch ein FluB Messalios und eine Stadt Bionnos erscheinen, 
entsprechend dem gemeinsamen Auftreten von Massalia und Vienna in Stidfrankreich. Vienna 
aber leitet sich, worauf mich A. Schulten hinweist, nach Steph. Byz. aus Kreta her, wozu 
MaaB, Ojh. 9, 1906, 139ft. RE. 14, 2130. 4 Diese Mittlerstellung steht an Bedeutung der 
voran, die die PaBuberghnge von Knossos nach Gortyn haben, zwischen die sich trennende Gebirge 
legen. Sie ist vergleichbar der Bedeutung der Pediada von Kastelli, des Gebietes von Lyttos. 
Der niedrige und kurze Ubergang des Isthmos von Hierapetra, zugleich der einzige von einer Ofien- 
landschaft der Nord- zu einer solchen Sudkuste, ist fur Kreta von geringer Wichtigkeit, da der 
Ostteil zu alien Zeiten eine Sonderstellung mit der Orientierung nach Rhodos hin hatte und so nicht 
an dem Problem der Nordsudorientierung teilnahm,
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verfugbaren Zeit sich allerdings nicht vollstandig durchfuhren lieb. Soweit die 
dabei gemachten Beobachtungen fur die Aufdeckung und Beurteilung der mino- 
ischen Siedlungsstatte von Monastiraki bei Asomatos wichtig wurden, sind sie 
oben niedergelegt worden (S. 27 ff.).

Den Sudausgang der Kleinlandschaft bildet der Hafen Aja Galini. Er ist ah das 
antike Sulia1 langst nachgewiesen. Erst nach 1897 wurde er an dessen bis dahin 
Eremopolis genannter Statte, gewifi unter Zerstorung alterer Reste, neu gegrundet 
und nach der auf der Hohe ostlich des Ortes genannten Kapelle benannt. Die antike 
Siedlung scheint auf Terrassen an einem Hugel gelegen zu haben. Sie erstreckte sich 
von da westwarts hinab in ein enges Tal, dessen Mundung den Hafen bildet. Auf der 
Talsohle selbst finden sich Reste eines Saulenbaus der Kaiserzeit. Verstreut in den 
Hausern und auf den Wegen konnten festgestellt werden: zwei Granitsaulen aus 
einem Stuck (4,1 m hoch, 0,45 m Durchmesser), ein ionisches Saulenkapitell mit 
Eierstab, Palmettenband, Astragalring und wieder Eierstab von trockener Arbeit 
in flachem Relief und eine ionische Saulenbasis gleichen Durchmessers. Haufige, in 
die Hauser vermauerte Inschriften* erwahnen Dankbarkeit fur Artemis und lassen 
den Tempel als ihr geweiht ansehen. Eine Weihung des 3./2. Jahrhunderts vor 
Chr. fur die Athena vom Rap Sammonia (Ostspitze Kretas). bei Hafenausschach- 
tungen wieder aufgedeckt und ins Amtslokal des Burgermeisters uberfuhrt, ist 
wohl nicht als Schiffsballast hierher verschleppt, sondern als Dank fur gluckliche 
Umseglung des gefahrlichen Kaps hier errichtets und bezeugt dann die Ausdehnung 
der Fahrten der Schiffer von Sulia entlang der ganzen Sudkustei.

Sulia ist, wie das Fehlen von Munzen lehrt, in griechischer Zeit nie selbstandig 
gewesen. Wie so viele andere kretische Kustenorte gehorte es politisch zu einer 
Polis des Binnenlandes. Als solche hat man bisher ohne weiteres Sybrita angesehen5. 
Bereits Pashley6 hatte aber von ansehnlichen griechischen Ruinen auf der Hohe 
Kastri gehort, die das Becken von Apodulu ostlich der Platypotamos-Enge nach 
Suden abschliebt?. Es ist eine breit in Ostwestrichtung gelagerte Doppelkuppe 
(Taf. Iio, 1), die nach Suden terrassenformig, dann flacher zu einer Senke abfallt, in 
der heute die Hutten von Aj. Jorjos-Wromonero liegen. Die Existenz antiker

’ Pashley I 303 f. I Cret. II, XXV 278. Pendlebury 371. a I Cret. II, XXV 4— 25. Bei 11 und
17 wurde die Lesung nachgepruft, ohne gefordert werden zu konnen. 3 I Cret. II, XXV 2; dort 
die bisherigen Deutungen. Zur Athena Sammonia I Cret. III i56ff. 4 Schifisfunde aus unter- 
gegangenen Schifien, 120—150 m vor der Kakiskala halbwegs zwischen Aja Galini und Kokkinos 
Pyrgos nach den Angaben der Fischer, sind ΑΑ. 1937, 229!, erwahnt, genauer bei Petru, Κρητικέ; 
Σελίδε; 2, 1938, 675. Die Volkssage hatte bereits auf sie hingewiesen mit der Erzahlung vom Unter- 
gang eines Korsarenschiffes, das uberreich beladen mit den aus Gortyn geraubten Schatzen hier 
uninittelbar vor der Kuste gestrandet war. Von den Funden wurde mir noch eine Augustus-Munze 
gezeigt. Dunbabin, BSA. 42, 1947, 189. 5 Das wurde bestatigt durch das Erscheinen eines See- 
tieres wie des Hippokampen auf den altesten Munzen von Sybrita I Cret. II 290. Svoronos 3i3f., die 
Nachweise oben S. 31 Anm. 2. 6 Pashley I 303. Pendlebury 379, beide ofienbar ohne Besuch. 
I Cret. II 312. Dunbabin a. 0. 188 nr. 41. 7 Pashley I 304 und noch die Karte in ICret. I 
setzen dort Psycheion an. Zum Typus der Doppel-Akropolis Levi, ASAAtene 10/12, 1927/29, 443.
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Anlagen, zum mindesten eines Heiligtums, wurde dann durch den Fund 1 eines Weih- 
reliefs des 2./1, Jahrhunderts fur Athena Ραδία erwiesen2; zugleich wurde von anderen 
antiken Resten berichtet. Allerdings haben sich Mauerspuren nur von Terrassen 
beobachten lassen. Die Befestigung auf dem Gipfel entstammt der Zeit der griechi- 
fC 611 Aufstande gegen die Tiirken. Aber Scherben und angeblich auch Munzfunde 

estatigen die Annahme einer antiken Siedlung. Als wesentlich tritt hinzu die Fest-
V°n bereits zerstorten Grabern romischer Zeit im Kessel von Apodulu 
der ^ur Kentri nahe dem Nordabhang der Kastri-Hohe, wo ziegelgedeckte 

Graber dickwandige Schalen enthielten, und in der Flur Krommydes, von wo eine 
glaserne Lekythos, eine Weinkanne und andere Kannen aus Ton aus dem zweiten 
Jahrhundert n. Chr. geborgen und zum Teil ins Museum von Rethymnon uber- 
fuhrt wurden. Auch sie gehoren zur Siedlung von Kastri, die also in romischer 

Zeit gleichzeitig mit dem Tempelbau in Sulia gebluht haben muB. Ihr Name bleibt 
unbekannt. An Bionnon zu denken ist nicht ausgeschlossen3. Der Besitz des frucht- 
baren Beckens von Apodulu gab der Stadt eigene Bedeutung, und Sulia wird zuerst 
zu ihr gehort haben. Dann setzt der Aufstieg von Sybrita die Einverleibung beider 

rte in dessen Staatsgebiet voraus. Sie entspricht den ahnlichen Ausdehnungs- 
estre ungen von Gortyn in der Mesara, die sich beispielsweise in der Annexion von 

Boibei und Bene geltend machten.
Von den Hohen, die den Talkessel von Aja Paraskewi unterhalb von Apodulu 

begrenzen, springen westlich dieses Dorfes niedrige Auslaufer vor. Einer von ihnen 
tragt germge Reste der venezianischen Zeit, unter denen sich Pithos-Scherben mit 
dem Firmenstempel eines Markos finden; der nachste nach Westen, auf seiner Hohe 
plateauformig gebildete gait mit seinem Flurnamen Gurnes den Umwohnern schon 
immer als Statte einer Siedlung alter Zeit. Hier wurde auf einem Acker am Nordost- 
hang der mittelminoische Steatitbecher von Apodulu gefunden, den Pendlebury 1930 
auf seiner Reise durch dies Gebiet sah5. Dieser Fund veranlaBte Marinatos 1933/34 
zu Ausgrabungen auf der Hohe selbst. Pendlebury hatte hier fruhminoische Scherben 
aufgelesen6, Marinatos fand, nur wenig von Erdreich bedeckt, die Mauer einiger

’ 1 Η' XXX 2 111 Abb.” Vorher Guarducci> Riv· Ist· Arch. 6, 1937, 12L Nach den Berichten 
er Einheimischen kann die Fundangabe als gesichert gelten. » Den Kultnamen verbindet 

Guarducci 14 mit der Verehrung einer Athena an einem Bach Βαδύ in Elis (Paus. V 3, 2). 
Entsprechend heifit die kretische Britomartis nach Namenerklarungen der antiken Lexikographen 
Virgo dulcis, das 1st genau: Παρθένο; Ραδία, wobei zur Gleichung einer mit Britomartis wesensverwandten 
Gottin mit Athena zu vergleichen ware, was sich aus dem Giebelschmuck von Aigina ergibt (Kirsten, 
Gnomon 18, 1942, 307!.). 3 Plassart, BCH. 45, 1921, 6if. Der Widerspruch in I Cret.II 312 geht 
von der oben S. 125 Anm. 5 abgelehnten Gleichung von Kionia-Kerame mit Bionnos aus. Unlosbar 
ist die Frage, ob Bionnos hier nicht Zusatz in Wiederaufnahme der Nennung von Biannos ist (RE. 
Suppl. 7, 79ff.). 4 Boibe gehort zu den Stadten am Rand der Mesara, deren Lage ungefahr die der 
heutigen, nur wohl aus Sicherheitsgrunden naher an die Berge und Quellen geruckten Dorfer entspricht. 
So bewahrt Bobia den Namen von Boibe (RE. 3, 628). Die Siedlung lag nach geringen griechischen, viel- 
leicht auch minoischen Scherbenfunden auf der isolierten Hohe 107 unmittelbar uber dem Lethaios (ein 
Fortin der Nahe, Pendlebury 377). 5 Evans, Palace of Minos IV656 f.AA. 1934,248.1935,247. BCH. 58, 
r93^, 273 Abb. 39. 6 Pendlebury 175.289.231, der die Hohe als Gurnes bezeichnet, dann aber davon die 
Statte von Marinatos’ Ausgrabung stillschweigend trennt (ebenso wie Dunbabin in a. 0. 188 nr. 39 u. 40.).
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Raume, die er als ein kleines Herrenhaus im Gebiet von Phaistos bezeichnete, 
und schloB aus dem keramischen Befund, dab dies von MM III bis SM I bestanden 
babe’. Einen Plan seiner Grabung und erschopfende Abbildungen der Funded hat 
er nicht veroffentlicht. Die Bedeutsamkeit der ersten Feststellung eines Herren- 
hauses in Westkreta forderte aber eine genauere Prufung des Tatbestandes. Ein 
erster Besuch an der Statte vermittelte den Eindruck von der Lage der Siedlung, 
die von der minoischer Herrenhauser abweicht und eher an ein Wachtkastell denken 
laBt, das die Wege in den Talkessel und diesen selbst uberschaute. Zugleich wurde 
die Vermutung wach, daB die Anlage weit ausgedehnter war, als sie Marinatos frei- 
gelegt hatte. Die Abhange der Gipfelplattform scheinen unter der Erdabschwemmung 
vom Gipfel die Reste weiterer Bauten zu bewahren und niedrige Mauerspuren die 
Verbindung zwischen ihnen und der freigelegten Raumfolge herzustellen. Der Zu- 
fallsfund eines Steatitsiegels (Taf. iii, r. 2) in Konusformi (Hohe 2,6 cm, Dm. 2 cm) 
verstarkte die Erwartung weiterer Funde.

Die vom 3. bis 8. August 1942 mit zehn Arbeitern aus Thronos und Kalojeri 
unter Hinzuziehung des Grundstuckeigentiimers vorgenommenen Sondierungen 
hatten nur das Ziel, diese Frage zu prufen und die Anregung zur Erweiterung der 
Grabung zu geben, die Marinatos offenbar aus Mangel an Geldmitteln nach kurzer 
Frist hatte abschlieBen mussen. Marinatos’ Grabungsgelande blieb unberuhrt. 
Seiner Veroffentlichung soil nicht vorgegriffen werden. Die hier beigegebene Skizze 
(Taf. 27,2), die ohne technische Hilfsmittel aufgenommen wurde, soil nur einen Uber- 
blick uber die Lage der Raume geben.

Die Sondierungen bestatigten die Vermutung, daB die Anlage sich weiter ausge- 
dehnt habe. Unmittelbar angrenzend an die von Marinatos freigelegten RaumeB—F, 
die bis zum gewachsenen Boden ausgegraben waren und deren Wande nur wenige 
Zentimeter hoch erhalten sind, fanden sich allerdings keine weiteren Mauerzuge. Ein- 
zelne Fundamentspuren von solchen (bei G) waren wegen der Zerstorung durch Boden- 
nutzung nur auf kurzeste Entfernung zu verfolgen. Jedoch kam 10 m nordlich von 
Raum B ein Wandfundament A von 0,50 m Hohe und 13,35 m Lange zum Vorschein, 
dem eine 0,20 m hohe Stufe von 0,20 m Breite vorgelagert ist. Die Fortsetzung nach 
Suden von der Nordwestecke, die selbst zerstort ist, ist noch auf 6 m, die von der 
Nordostecke auf 1,25 m kenntlich, dann aber durch eine Feldmauer uberbaut oder 
zerstort. Die Nordfront hat 8,05 m ostlich der NW-Ecke einen Vorsprung von 0,92 m 
Lange.

Etwa 25 m sudwestlich vom Raumkomplex B—F lieBen sich am Abhang die 
wohlerhaltenen Grundmauern weiterer Raume feststellen. Sie wurden wegen der 
Schwierigkeit der Erdbewegung auf dem harten, schiefrigen Grund nicht verfolgt. 
Wenige Meter weiter nach Suden war bei einem einzelnen Baum ein Wandfundament 
zu beobachten. Bei seiner Freilegung fand sich ein Stuck (4,3 : 2,2 cm) eines Ge- 
faBes aus grunem Stein, vielleicht ein Pyxisdeckel, auf dessen Oberseite noch drei

’ AA. 1933, 297; 1934, 248; 1935, 245. Deltion 15 Parart. 54. Pendlebury 175. 231. » BCH. 59, 1935,
306. JHS. 55, 1935, 167!. Abb. 13. 3 Matz, Fruhkretische Siegel ιοί. Nr. 64ft.
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minoische Schriftzeichen der Linear-Klasse A* zu erkennen sind (Taf. 111,4. 5), 
und ein bearbeiteter Quarzpolyeder.

Am Sudende der Gipfelplattform kam bei H die Ecke eines anderen Raumes her- 
aus, in dem sich ein beschadigtes Steatit-Petschaft mit Griffring* (Taf. 111,3. Hohe 
E5 cm), eine mittelminoische gefirniBte Tasse der Eierschalengattung, Scherben zahl- 
reic er groBer dickwandiger GefaBe, ein dickwandiger Becher mit Riefelung der 
nnenseite, die FuBe von Opferbecken mit eingeritzten Zeichen, Gewichte und ein 
ie ge aB fanden. All das deutet auf eine Zusammenstellung von Gebrauchsgerat. 
er und verkohlten Holzes lieB zumal zusammen mit Tierknochen zunachst an 

einen erd denken, bezeugt aber tatsachlich im Zusammenhang mit Brandspuren 
in en von Marinatos ausgegrabenen Raumen die Zerstorung der Siedlung durch

Unmittelbar am Abhang unterhalb dieser Stelle wurde ein Haus mit zwei Raumen 
freigelegt. Seine Westwand steht bis 0,90 in, die Nordwand bis 1 m Hohe aufrecht 
v von 1 m- Die Sudwand (Taf. Iio, 2) ist nur im Fundament erhalten.

or ihr hegt eine Stufe, die sich von Westen nach Osten von 0,16 m auf 0,30 m ver- 
breitert und mit 0,45 m Breite sich auch vor der Ostwand fortsetzt.

Das Innere des Hauses ist, wie allerdings nur im Suden beobachtet werden konnte, 
durch einen etwa 0,80 m breiten Gang in zwei Langsraume (Κ, L) von 3 m, bzw. 
2>45m reite geteilt. Weiter im Norden war der Erdabtransport nicht zu bewaltigen. 
Diese Raume wurden im Suden bis zum gewachsenen Fels ausgegraben, auf dem 
sich Spuren von verkohltem Holz und Reste von verbrannten GefaBen als Zeugen 
einer Brandkatastrophe fanden. In der Sudostecke von L lagen Randfragmente 
von groBeren Kannen und Amphoren sowie Mundungs- und Randteile eines AusguB- 
Skyphos der auch in Monastiraki gefundenen Gattung (oben S. 54f). Die Form 
ist aber etwas alter. Sie gehort wohl noch in die dritte fruhminoische Periode. West- 
hch der Westwand fanden sich gleich unter der heutigen Oberflache Teile einer bau- 
chigen Schussel aus einem weiBen kristallinen Stein mit roten Einsprengseln, wie 
er an der Hohe Gurnes selbst ansteht (Taf. 122, 1).

Auch dieser Raumkomplex war nicht isoliert. Ein AnschluB nach Westen war 
eben noch zu beobachten. Nordlich von ihm aber muB ein groBerer Raum ange- 
nomrnen werden, der keinen Durchgang zu ihm hatte. In diesen gelangte man 
von einem hoher, d. h. auf dem Niveau der Gipfelplattform gelegenen Bau uber 
eine offenbar im rechten Winkel gefuhrte Treppe, von der die zwei obersten, 0,20 m 
hohen und ebenso breiten Stufen erhalten sind, wahrend die unteren fehlen. In diesem 
Raum I standen 0,90 m vor der Sudwand in verschiedener Hohe vier unbemalte 
Pithoi der auch in Monastiraki beobachteten bauchigen Gattung (oben S. 52) aus 
der fruhen mittelminoischen Zeit. Der groBte Teil ihrer Scherben konnte geborgen 
werden. Sie befinden sich jetzt in Asomatos. Im westlichsten Pithos war eine kleine 
Tasse erhalten. Auch unterhalb der Treppe scheinen Pithoi gestanden zu haben.

1 Evans I 6i2ff. RE. 11, 1761. 
entwicklung Evans, Index 1831.

3 Matz 18 Nr. 213ft, (aus MM II). Evans I 279ff.; zur Form-
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Auf dem Boden fand sich der Rand einer Tasse von fruhminoischer Bildung mit 
horizontalem Henkel und rotem Firnis.

Die Ergebnisse der Sondierungen genugen, urn die Meinung zu befestigen, da β 
unterhalb des Raumkomplexes, der durch Marinatos’ Grabung bekannt geworden ist, 
weitere Raume rings um den Rand der Gipfelplattform anzunehmen sind. Die 
Anlage ist also weit groBer als zuerst vermutet wurde, und der Vergleich mit den 
Bauten von Tylissos erscheint in jeder Beziehung gerechtfertigt. Ihre Bedeutung 
wird durch den Reichtum an SteingefaBen mit Schriftzeichen und an Siegeln ge- 
sichert. Die Chronologie der Funde laBt eine Grundung schon vor der Kamareszeit 
und eine Aufgabe am Ende der ersten spatminoischen Periode annehmen, die 
vielleicht im Zusammenhang mit dem ersten Erscheinen von Griechen auf Kreta 
erfolgte. Fur die Wurdigung der Anlage ist durch die Auffindung des Palastes 
von Monastiraki erst die Grundlage geschaffen, die durch den Vergleich der heu- 
tigen Situation von Apodulu bestatigt wird. Am Sudostausgang dieses Dorfes 
trennen sich namlich heute die Wege, die uber Klima nach Dimbaki—Phaistos oder 
in der Richtung auf die neue VerbindungsstraBe Dimbaki—Aja Galini nach diesem Ort 
fuhren. Der jetzige Wegverlauf ist gegeben durch die Lage der Orte Apodulu, 
Nidavro und Kurutes am Berghang in der Nahe der Quellen. Der kurzere, auch heute 
noch benutzte Weg muBte unmittelbar durch den Kessel von Aja Paraskewi— 
Apodulu uber die Hohen oberhalb von Gurnes nordwarts zum Becken von Aso- 
matos fuhren, dann aber gerade bei Gurnes den Weg von Kamares oder Klima her 
aufnehmen1. Damit wurde die Siedlung auf Gurnes bei Apodulu recht eigentlich 
zur Wegstation an der Route vom Palast von Monastiraki nach Phaistos wie zur 
Bucht von Aja Galini, wo daher minoische Reste zu finden sein muBten. Ihre ge- 
schichtliche Funktion ist gegeben mit der Annahme der Ausbreitung der mino- 
ischen Kultur nach Westen auf dieser Route. Dann ist es bedeutsam, daB die ersten 
Siedlungsspuren bereits in fruhminoische Zeit zuruckreichen. Diese Statte scheint 
also fruher von Minoern besiedelt zu sein als die Hohe von Monastiraki. Auch fur 
das Ende der spatminoischen Zeit ist derselbe Weg wenigstens insoweit bezeugt, als 
die Existenz von vier wohlerhaltenen, nur durch Raubgraber bisher untersuchten 
Kuppelgrabern auf der Hohe Isopata 3/4 Stunden westnordwestlich vom Dorf 
Kamares Besiedlung dieses abgelegenen Beckens in SM III erweist2.

Die Deutung der Siedlungsreste von Apodulu wird schlieBlich bestatigt durch 
die Analogie der historischen Zeit. Gerade sic aber laBt auch den Wechsel der 
Kulturen erkennen. Der Wegstation Gurnes entspricht in griechischer Zeit, wie 
dann wieder in den letzten Jahrhunderten, dieWegfestung auf der Hohe von Kastri, 
eine Entsprechung, die im Unterschied der Hohenlage typisch ist fur den Gegensatz 
minoischer und dorischer Ansiedlung. Wie Gurnes zu Monastiraki, so gehort Kastri 
als Vorposten zu einer wichtigen Siedlung im Binnenland, im Becken von Asomatos.

1 Eine zweite ansehnliche Siedlung an diesem Weg bei Aj. Joannis erwahnt Dunbabin, BSA. 42, 1947, 
i88f., jedoch ohne Autopsie. 2 TarameUi, AJA. 1901, 437. Pendlebury 315. Die Graber, westlich
der Schlucht von Kamares, fast am Weg nach Apodulu gelegen, sind anscheinend noch gut erhalten.
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Hier wiederholt sich der Gegensatz minoischer und griechischer Siedlung. Niedrig 
auf dem Hohenrand uber dem Tal liegt die minoische Grundung von Monastiraki 
(Taf. 32, i. 2); auf der beherrschenden Hohe1 am Nordrand des Beckens, zugleich 
uber der Wasserscheide zwischen Nord- und Sudkuste, recht als eine Krone, wie 
es die Einheimischen selbst noch empfinden, liegt die Stadt des griechischen Alter- 
tums, Sybrita (Taf. 112, 1, 2; 113, 1).

Das Stadtgebiet dieser Polis ist durch die Natur vorgezeichnet, so wie es fur 
griechische Poleis typisch ist, die nicht mit anderen gemeinsam Anteil an einer 
ausgedehnten Ebene haben, wie es auf Kreta in der Mesara der Fall ist und auf dem 
Festland in Boiotien oder in Thessalien. Das Kerngebiet ist ein fruchtbares Ackerland 
im Tal, das der Polis wirtschaftliche und politische Autarkie sichert (Taf. 106,1). Berge 
umrahmen es als naturliche Grenzen und bilden die geographische Vorbedingung 
zur Entstehung des Kleinstaates, wie andererseits der Besitz des Ackerlandes Vor
bedingung der Siedlungsgrundung einer bauerlichen Kriegerbevolkerung ist. Das 
Talbecken von Asomatos am Lauf des Platypotamos, des antiken Elektras, stellt 
die Hauptebene des Stadtgebietes von Sybrita dar vom FuB des Burgberges im 
Norden unterhalb der heutigen Dorfer Thronos und Kalojeri bis zum Dorf Visari 
im Suden. Vorberge des Ida bilden die seitliche Umrahmung. Der Burgberg liegt 
an der Wasserscheide zwischen Nord- und Sudkuste. Nach Norden zu zieht sich 
ein engeres FluBtal hin, das sich erst nordostlich des Veni-Berges unterhalb des 
Passes von Prasses weitet, um dann durch den Schluchtdurchbruch des Pharangi 
von Prasses abgeschlossen zu werden. Auch dies Gebiet gehort landschaftlich noch 
zu Sybrita und wird weithin von dem Gipfel der Burghohe aus eingesehen. Das 
Seitental von Amari stellt nur eine Erweiterung der Hauptebene nach Nordwesten 
dar. So bildet das Fruchtland, nur durch die Wasserscheide getrennt, nahezu eine 
Einheit. Der Burgberg von Sybrita ist der Mittelpunkt des Polis-Gebietes. Er liegt 
an den wichtigen Durchgangswegen, die im Altertum von Rethymnon im Norden, 
Eleutherna im Nordosten und Onide im Westen genau an der Wasserscheide zu- 
sammentreffen und so vom Burgberg von Sybrita beherrscht und uberblickt werden 
muBten. So verbindet sich naturliche Abgeschlossenheit des Gebietes mit gunstiger 
Verkehrslage. Nach Norden bildet der Steilabfall des Passes von Prasses eine deut- 
liche Grenze, nach Suden schaffen die an den Elektras-Lauf herantretenden Hugel 
Einschniirungen des Talbodens und zwingen zu Umwegen uber die Hohen, trennen 
aber weder das Becken von Apodulu noch — mit der Schlucht von Aj. Joannis —· 
die Kustenstrecke von Aja Galini durch Hindernisse von dem Kerngebiet. So sehr 
dies auch von Bergen eingeschlossen erscheint und in der Mitte zwischen Nord- und 
Sudkuste fast binnenlandisch wirkt, so offnet es sich in der Senke des FluBlaufes 
doch zur Sudkuste. Von den Randhohen des Tals, von Vistaji wie hinter Kurutes, 
ist das afrikanische Meer sichtbar und wies die von Norden kommenden Eroberer 
auf den Weg nach Suden.

1 Ansicht in Antike 14, 1938, 317 Abb. 8. Pendlebury Taf. 7, 4 von hhnlichem Blickpunkt am Weg 
nach Arkadia aus.
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5. SONDIERUNGEN ZUR STADTGESCHICHTE VON SYBRITA

Mit der Erforschung des Gelandes von Sybrita begann die Arbeit in diesem 
Gebiet. Ihr Ziel war, das Alter der schon 1935 vom Verf. beobachteten Reste zu 
bestimmen und andere antike Spuren festzustellen. Bisherige Beobachtungen und 
historische Zeugnisse’ vermochten wenig dazu zu liefern. Altere Besucher batten nur 
den Namen der Stadt gesichert und in einzelnen Terrassenmauern Reste der Stadt- 
befestigung beobachtet2. Die hier gesammelten Inschriften, zumeist von Grabern, 
entstammen in der Mehrzahl der hellenistisch-romischen Zeit. Trotzdem gelang es” 
in kurzer Zeit die Grundlinien der Geschichte der Stadt zu ziehen und ihre Aus- 
dehnung zu bestimmen. Die Anteilnahme der 20 Arbeiter aus Thronos und Kalojeri 
an der Geschichte ihrer Heimat und ihr Eifer, auf immer neue Zufallsfunde auf- 
merksam zu machen, wobei besonders des Vorarbeiters Konstantin Siphakakis zu 
gedenken ist, hat die vom 17. bis 28. Juli 1942 durchgefuhrten Arbeiten erleichtert. 
Die Grundlage fur sie bot die Skizze, die mir vor Jahren E. Fabricius zur Veroffent- 
lichung uberlassen hatte (Taf. 106, 2). Er hat nie etwas dazu geschrieben, aber es war 
ein Gefuhl der Dankbarkeit und Verpflichtung, das die Arbeit an diesen Statten 
begleitete, denen der Altmeister siedlungsgeschichtlicher Forschung auf Kreta einst, 
noch vor seinen Funden in Gortyn und in der Zeus-Grotte, so viel Interesse ge- 
schenkt hatte.

Das alteste Zeugnis menschlicher Siedlung im Stadtgelande von Sybrita ist ein 
kleines Obsidian-Messer (L. 3,2, Br. 1,8 cm), das sich am Sudhang der Kephala-Hohe, 
oberhalb des von der Wasserscheide bei Aja Photini (13 auf Taf. 106, 2) nach Thronos 
fuhrenden Weges fand. Der Anfang der historischen Siedlung ist gegeben durch den 
Namen, der im Gebiet der spateren Achaja und der von da nach Unteritalien auswan- 
dernden Dorier seine Parallele hat und unmittelbar mit dem beruhmten Sybaris in 
GroBgriechenland zusammenzustellen ists. Achaja hat in spatmykenischer Zeit Be- 
deutung gehabt, und Trager dieser Kultur, Achaier, werden auch den Namen nach 
Kreta gebracht haben, d. h. in der Zeit, da die minoische Kultur auf der Insel zer- 
brach mit dem Einfall griechischer Stamrne, die damals die Agais in Unruhe ver- 
setzten, eben jener Achaier, deren Anwesenheit in Kreta, wenn man sie nicht schon 
aus der Zerstorung der minoischen Palaste folgern will, an den sprachlichen Resten 
im spateren dorischen Dialekt der Insel nachweisbar ist.4

Tragern der mykenischen Kultur darf die Grundung von Sybrita schon nach der 
Siedlungslage zugeschrieben werden, nach der Wahl einer beherrschenden Hohe, 
wie sie uberall fur mykenisch-achaische Siedlungen im Gegensatz zu den minoischen 
wie zu den ausgedehnteren, flacher gelegenen dorischen charakteristisch ist5.

1 Zusammengestellt in I Cret. II, XXVI 289 if. 3 Spratt II 104. 3 1 Cret. II 289. 
4 Das Problem dieser achaischen Einwanderung ist von Pendlebury 26of. kaum beruhrt. Er setzt 
fur SM III nur eine Westwanderung der Minoer an (ebenda 234). 5 Diese Beobachtung gilt, 
das zeigt etwa das Beispiel von Argos mit der dorischen Siedlung auf der Aspis und der mykenischen 
auf der Larissa, zwar nicht nur fur Kreta, ist aber hier besonders deutlich. Man denke an die flache 
Lage von Knossos, an die Entfaltung der dorischen Dorfsiedlungen am FuB der Akropole von
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Mit 618 m Hohe beherrscht der Gipfel Kephala, der sich uber dem Dorf Thronos er- 
hebt, weithin die Umgebung (Taf. 112, 2. 113,1), das Becken von Asomatos wie jen- 
seits der Wasserscheide das kleinere am FuB des Veni-Berges, aber auch die Hohen- 
wege zum abgelegenen Tal von Jerakari und zur Hochflache des Klosters Arkadia. 
Zwischen Bergketten hindurch ist von hier aus sogar die nachste griechische Siedlung 
bei Onide zu erkennen. Eine kleine Gipfelflache bot Platz fur eine Befestigung. 
Unterhalb ihres Steilabfalls dacht sich der Hang terrassenformig ab und sturzt 
erst dann wiedei steiler zu den umgebenden Talern wie zum Sattel der Wasser
scheide bei der Kapelle der Aja Photini ab (Taf. 113,1). So ist das ganze Siedlungs- 
gelande eine naturliche Burg, die auf dem Kephala-Gipfel ihre kleine Akropolis hatte. 
Nur nach Nordosten, zum Dorf Klisidi hin, hangt der Berg durch einen Sattel 
mit dem Massiv zusammen, das den Ida-Auslaufern vorgelagert ist. Die Enge der 
bewohnbaren Flache in dieser Richtung bildet gleichsam das Gegenstuck zu der 
Breite der Terrassenflachen im Westen bei der Flur Ta Marmara.

Es ist die mykenische Burglage schlechthin. Ihre Wahl setzt die Grundung von 
Sybrita in die Zeit mykenischer Herrschaft uber Kreta, ab 1400 an. Die Funde 
scheinen diese Annahme zu bestatigen, wenn auch so fruhe Mauerziige nicht zutage 
traten.

Aus der spatesten Bronzezeit stammen Scherben verschiedener Vasenformen, 
meist bauchiger Napfe, als erste keramische Reste von Sybrita. Auch in Meronas 
sollen GefaBe derselben dritten spatminoischen Periode gefunden sein1.

Dann folgt eine primitive Figur aus hellrotem Ton, die 1935 als Fund von seinem 
Acker am Ostabhang der Kephala von Antonios Spithurakis erworben wurde 
(Taf. 117). Es ist eine nackte weibliche Gestalt (Hohe 0,08 m). Die Bruste sind 
hoch gewolbt, Unterkorper und Rucken ungegliedert, die Arme, von denen nur 
der rechte erhalten ist, sind an den Korper gepreBt. Das plumpe Gesicht, in dem 
Nase und Mund unformlich vorspringen, ist durch die Angabe der Augen und des 
Mundes, die in den Ton wie eingestochen sind, kaum gegliedert. Mag auch die Primi- 
tivitat die zeitliche Einordnung erschweren, so scheint doch der Vergleich mit 
Werken aus der Zeit der spartanischen Bronze vom Menelaion2 und eine Gegen- 
uberstellung mit Werken der fruhesten kretischen Plastik naher zu liegen als die 
mit den ausdrucksstarken Kopfen aus der spaten Blutezeit der sog. daidalischen 
Werkstatt Kretas auf der Stufe der Statue von Eleutherna, an die die Gespannt-

Gortyn aus der 3. spatminoischen Periode, wo weitere gleichzeitige Scherben gefunden wurden (zu 
Pendlebury 295), und besonders an die auf der Hochflache Uber der Pediada bei Lyttos, das spater 
als die dorische Siedlung der Insel schlechthin angesehen wurde und die Einrichtungen einer solchen 
am langsten bewahrt hat. Nicht zutreffend ist die Scheidung bei Ed. Meyer, GdA.» II 1, 222. Zur 
Siedlungslage griechischer Stadte auf Kreta D. Levi, ASAAtene 10/12, 1927/29, 443, wo indes irrig 
spatere Befestigungen hineingezogen werden. ■ Pendlebury 262. Vor allem ist die Datierung des 
Siedlungsbeginns in Sybrita in der 3. spatminoischen Periode neuerdings gesichert worden durch die 
Feststellung der zugehorigen Nekropole bei Jenna durch N. Platon, Κρητικά Χρονικά I, 1947, 638, vgl. 
I. Demargne, REG. 61, 1948, 17. a BSA. 15, 1908/9 Taf. 10. Zuletzt Jenkins, Dedalica Taf. 3,1 und 
Ohly/ AM. 66, 1941, 29.
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heit des Gesichts besonders in der Profilansicht erinnert1. Ganz aus dem Dai- 
dalischen herausgeruckt wird die Figur, die wohl eine Gottin der Fruchtbarkeit 
darstellt, wie die nackte Gottin von Lato^ durch die Haartracht, in der ahnlich 
wie bei einer als eteokretisch angesprochenen Sphinx3 die minoische Haartracht 
fortlebt. So stehen wir auch in Sybrita in Westkreta vor der sonst bisher nur in 
Ostkreta4 belegbaren Fortdauer minoischen Erbes in griechischer Zeit, wie sie 
fur die erste Entfaltung griechischer Plastik gerade auf Kreta bedeutsam geworden 
zu sein scheints. Es ist wie ein Symbol dieser Tradition, dad diese Terrakotta- 
figur von Sybrita nun zu den uber ein Jahrtausend alteren minoischen Funden 
von Monastiraki in derselben Kleinlandschaft tritt.

Baureste archaischer Zeit durite man am ehesten auf der Hohe der Akropolis, 
auf Kephala (i auf Taf. 106, 2) erwarten. Hier bezeichnete die Volkssage Fundament- 
reste auf der nordostlichen Erhebung als einen Thron, in dem ein alter Schatz ver- 
borgen sei. Sie hatten dem Dorfe Thronos seinen Namen gegeben. Suchgraben, die in 
verschiedenen Richtungen uber die leicht geneigte Plattform zwischen den beiden Er- 
hebungen der Kephala und um diese selbst gefuhrt wurden, brachten aber auBer 
den quadratischen Grundmauern eines mittelalterlichen Turms auf der Sudwesthohe 
keine Baureste. Von der windgepeitschten Hohe ist das Erdreich im Lauf der Zeit 
allenthalben abgespult worden. Intensive Bebauung hat den letzten Rest der Erd- 
krume umgepflugt und das Herauslesen der Steine aus den Feldern gefordert. So liegt 
jetzt nach der Ernte zwischen einigen Steinhaufen der Boden meist bis auf den 
nackten Felsen frei. Dennoch fanden sich in Ritzen zwischen den Steinen, besonders 
in der Nahe der Sudwesterhebung, Reste archaischer Keramik, zu denen an ver
schiedenen anderen Stellen des Westabhangs, auch auf der Flur Ta Marmara (bei 
8 auf dem PlanTaf. 106,2) und oberhalb von Jenna (bei 14) weitere traten: Scherben 
von groBen dickwandigen Pithoi mit einfachen Ornamenten wie Graten, Zungen- 
muster und konzentrischen Kreisen, also von GefaBen, die sich in die Nachfolge 
der groBen hocharchaischen Pithoi stellen, deren Tradition auf Kreta uberhaupt 
bis tief ins sechste Jahrhundert hinabzureichen scheint6 (Taf. 122, 2). Andere 
archaische Reste kamen vor der Stadtmauer heraus. In die Vorbereitung der 
klassischen Zeit gehort dann das Bruchstuck (Br. 5,4 cm) eines flachen Bronze- 
tellers mit Zungenmuster und Maander in Ritztechnik (Taf. 114, 3), schon in die 
ausgehende Spatklassik (um 300) ein ahnliches Randbruchstuck (Br. 4,5 cm) aus 
Bronze mit einem Olivenzweig als Schmuck des Randstreifens (Taf. 114, 2). Diese 
beiden Bronzefragmente stammen ebenso wie eine primitive Stier-Terrakotta vom 
Sudabhang der Kephala aus dem Acker des A. Spithurakis, von dem schon 1935 die 
fruharchaische Terrakotta (Taf. 117) erworben worden war. Guter griechischer

> Jenkins Taf. 7/8. 1 Literatur in RE. Suppl. 7, 344!. 3 Langlotz, Corolla Curtius Taf. 5. Antike 
14, 1938, 321 Abb. 9. Umschau 1940, H. 52, Titelbild. 4 Inschriftlich belegt in Praisos I Cret. III, 
VI 1—6, neuerdings auch in Dreros RE. Suppl. 7, 139· In Westkreta nur literarisch belegt fur Polichne 
(Hdt. VII 170. I Cret. II, XXIII 233, 0. S. 132 Anni. 3). 5 Auslosung der plastischen Krafte der 
Griechen zuerst in Kreta durch die Wirksamkeit des minoischen Vorbilds: Kirsten, RE. Suppl. 7, 136, 
1149. Die Gegengrunde: Matz, Gnomon 13, 1937- 4i°fl· 6 Levi, ASAAtene 10/12, 1927/29, 75f.
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Zeit gehort auch der Rest eines Bronzebeschlags (L. 4,3 cm) von der Flur Ta Marmara 
an (Taf. 114, 4).

Als archaisch hat man fruher die Terrassenmauern angesehen, die namentlich 
gegen Sudwesten in kraftigem Polygonalgefuge das Gelande fur Hausanlagen am 
Bergabhang schaffen. Zwischen mehr polygonaler Fugung und mehr isodomer 
Bauweise bestehen indes keine Unterschiede. Nur das Fehlen der Fugenbearbeitung 
erweckt oft den Eindruck des Archaischen. Eine Grabung am FuB einer solchen 
Mauer (Taf. 121, 1) unterhalb von Ta Marmara (bei 10 des Planes) fuhrte zu keinen 
datierenden Schlussen. Bei einer nachantiken Zisterne, deren Ausraumung aus Zeit- 
mangel aufgegeben werden muBte, kam hier eine kanalartige Anlage mit Tonplatten- 
abdeckung zum Vorschein, die kaum sehr alt sein durfte. Einen Anhalt fur die Da- 
tierung konnten nur die Baureste geben, die oberhalb der Terrassenmauer angelegt 
sind. Die Stattlichkeit dieser Mauer laBt ihnen einige Bedeutung zuschreiben, ihre 
Lage auf der einzigen groBeren ebenen Flache am Hang (bei 8—9) in ihnen offent- 
liche Gebaude erblicken.

So wurden auf der Flur Ta Marmara an vier Stellen Suchgraben gezogen (Taf. 113, 
2); an zweien wurde der gewachsene Boden erreicht. An der einen fanden sich die ab- 
getreppten Fundamente von der Lang- und Schmalseite eines groBen Gebaudes aus 
gutgefugten groBen Blocken, von dessen Oberbau Steine mit Zahnschnitt stammen, 
an der anderen Mosaik, das wahrend der russischen Besetzung dieses Teils der 
Insel 1897 schon einmal freigelegt und als Rest einer Kirche betrachtet 
worden war (Taf. 113, 2 bei dem einzelnen Baum links im Hintergrund, bei 9 
des Plans). Es zeigt in Blau, Rot und WeiB ein Schlingmuster, eingefaBt von 
einem Streifen mit Spiralen und einem weiteren mit hochgestellten Rhomben 
(Taf. 119,4). Datierende Kleinfunde wurden hier nicht gemacht. Das Mosaik wird man 
in sehr spate Kaiserzeit setzen durfen. Ansehnlicher sind die Reste zweier Gebaude 
in dem angrenzenden Acker. Von dem einen konnte der Boden eines groBeren Raums 
und die bis 0,15 m Hbhe erhaltene aufgehende, 0,60 m dicke Wand mit Resten 
blauer, roter und gruner Wandbemalung aufgedeckt werden. Auch in dem anderen, 
schrag dazu gelegenen Bau (in der Mitte von Taf. 113, 2) lag ein fester Estrich. Von 
der AuBenmauer lieBen sich nur breite Fundamentplatten feststellen. Vor der Lang- 
seite verlauft eine Rinne, offenbar zum Aufnehmen des Regenwassers. In ihr fanden 
sich im Abstand von je etwa 0,20 m Bronzestifte von 5 cm Lange mit scheiben- 
formigem AbschluB an beiden Enden von unbekannter Bestimmung. In 0,90 m Ab
stand vor der nordlichen Schmalseite des Baues verlief eine Wasserleitung aus Blei- 
rohren, die auf 8,20 m Lange freigelegt und in ihren einzelnen unregelmaBigen, nur 
ineinandergeschobenen Stucken herausgenommen wurde (Taf. 121, 2). Nach Westen 
hin hat der Raum keinen AnschluB. Er kann daher vielleicht als Prostas gedeutet 
werden, worauf auch die Fundamentplatten zu weisen scheinen. Jedenfalls liegt gleich 
dahinter der auf Sicht berechnete Sockel eines anderen Raumes mit schbner Fassa- 
den- und Spiegelbearbeitung (Taf. 116, 1) in einer Technik, die mir vom griechischen 
Festland zuerst aus Olynth (1. Halite des vierten Jahrhunderts vor Chr.) fur 
Privathauser bekannt ist. Man wird so geneigt sein, nach alien Einzelheiten des Be-
10 Kret. Forsch, 
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funds diese Bauten ins 3-/2. Jahrhundert vor Chr. zu setzen. Weitere Funde aus 
dem Wohngelande der Stadt geben wenig mehr zur Datierung. Eine Reihe von 
schwarzgefirniBten kleinen Bechern, die samtlich an einer Stelle unterhalb von 
Ta Marmara zur Christuskapelle (II im Plan) bin gefunden wurden, ist wohl nach 
ihrer Form und Kleinheit (Η. 3.5—4-4 cm) auch fruhestens in diese Zeit zu setzen 
(Taf 115, 3- 4)· Das schonste Stuck der Kleinfunde aus dem Stadtgebiet, das un- 
mittelbar unterhalb der Sudwestkuppe der Kephala an der Stelle angeblicher 
fruherer Funde und damit moglicherweise an der Stelle des vielleicht dem Dio
nysos1 geweihten Hauptheiligtums der Stadt herausgekommen ist, ist die kleine 
auf der Ruckseite flache Terrakotta (Hohe 0,16 m) eine stierohrigen nackten Silens 
(Taf. 114, 1), in der ein Nachklang der klassischen Kunst nicht zu verkennen ist, so 
daB man nicht uber die Mitte des vierten Jahrhunderts herabgehen mochte».

Die Blutezeit der Stadt fallt nach diesen Beobachtungen in die spatklassische 
und die hellenistische Zeit, also gerade in die Epoche, in der die Intensivierung 
der Beziehungen Kretas zu Agypten das Hervortreten der Stadte in der Nahe der 
Sudkuste bewirkte. Damals muBte Sybrita besondere Bedeutung gewinnen als 
der einzige, in der Mitte zwischen Nord- und Sudkuste gelegene Ort, der durch 
die Gunst seiner Verkehrslage die Verbindung beider Kusten im Transithandel er- 
leichtern konnte, auch wenn er — bei der Nahe von Rethymnon — nicht wie Lappa 
im Besitz von Hafen an beiden Kusten war. Aus dieser Epoche stammen auch die 
schonen Munzen der Stadt 3. Gleichzeitig hat Gortyn offenbar als eine der ersten 
kretischen Stadte und noch mit fremder, agyptischer Hilfe seine weitraumige Sied- 
lung am FuB der Akropolis, die aus der bronzezeitlichen Burg langst4 zur Statte 
eines Heiligtums geworden war, durch einen Mauerring zu schutzen unternommen. 
Auch Polyrrhenia und ebenfalls wohl Aptara (oben S. 90) haben damals ihre weit- 
ausgreifende Stadtmauer angelegt. Dasselbe mochte man von Sybrita annehmen.

Als Rest der Stadtmauer war bereits das Stuck einer Mauer anzusehen, die 
(bei 3 des Plans) zwischen der Kephala und einem ostlich davon freistehenden 
Hugelknollen eine Senke sperrt, durch die jetzt ein Feldweg nordwarts aus dem 
Dorf Thronos herausfuhrt. Auf rund 40 m ist hier, mit zwei Knicken von 150—165® 
eine gut aus mittelgroBen Blocken gefugte isodome Mauer von 2,70 m Dicke sichtbar 
erhalten (Taf. 119, 3). Ihr Ansatz an den Knollen ist in der Fuhrung klar gegeben. 
Zur Kephala-Hohe hinauf verlieren sich ihre Spuren beiderseits des hier heran- 
steigenden Weges. Unterhalb des Gipfels an der Nordseite (bei 2 des Plans) stellte 
moglicherweise eine hohe Terrassenmauer zugleich den Sockel der Stadtmauer
■ Auf die Verehrung des Dionysos als des Hauptgottes von Sybrita neben Hermes weisen die Munzen 
I Cret. II 290,113. Man mochte dann annehmen, daB sein Heiligtum auf der Kephala-Hohe lag. Der Fund 
unserer Terrakotta unmittelbar unter dem Gipfel kann diese Vermutung stutzen. Die Verehrung des 
Dionysos, sonst in Kreta selten, ist in Sybrita offenbar schon im Altertum besonders sinnvoll gewesen, 
so wie heute der Wein von Thronos zu den besten der ganzen Insel gehort. * In Winters Typen- 
katalog erscheint eine genaue Entsprechung nicht. Von hellenistischen Werken, aber auch von solchen 
der Zeitstufe der Tanagraerinnen trennt ihn, worauf mich G. Kleiner hinweist, die strenge Frontalitat.
3 Svoronos Taf. 30, 12—22, weitere Literatur I Cret. II 290. 4 fiber den Fund hocharchaischer 
Tempelreste wird berichtet ASAAtene NS, I—II1942, 235ft. vgl. Έττετηρί; Έτ. Κρητ. Στ γ . 3, 194° 488. 
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dar. An der niedrigsten Stelle jener Senke gefuhrte Graben suchten aus der Bau- 
grube die Datierung der Anlage zu gewinnen. Die Mauer steht mit 2—2,50 m Hohe 
in 4—7 Schichten wenig unterhalb der heutigen Ackeroberflache auf dem gewach- 
senen Felsen auf. Kleinfunde auBerhalb von ihr geben nur einen allgemeinen ter
minus post quern. Der wichtigste, ein primitives Kopfchen (Hohe 0,04 m) aus Ton, 
ist in seiner Art ebenso wie eine Anzahl von Pithosscherben mit Zungenmuster 
in archaische Zeit (6. Jahrhundert ?) zu datieren (Taf. 118,1. 2).

Das Problem war nun, ob die Sperrmauer in der Senke das einzige Stuck einer 
Stadtbefestigung darstellte, das dann wohl nur zum Schutz der schwachsten Stelle 
errichtet war. Es durfte aber angenommen werden, daB eine Mauer, wenn sie 
uberhaupt vorhanden war, an eine der Seiten des Knollens ansetzte. In den 
Garten des Dorfes am Abhang weiter unterhalb waren auch einige groBe Blocke 
beobachtet worden, die auf eine Befestigung bezogen werden konnten. AuBerdem 
glaubten die Einheimischen in der Bezeichnung des Plateaurandes sudlich der 
Kirche von Thronos (bei 6 im Plan) als ,,Muros" sei die Erinnerung an eine Ummaue- 
rung erhalten. Die Entscheidung brachte die Freilegung eines 8,50 m langen Mauer- 
abschnittes mit einem Tor unmittelbar am Absturz des Hugelknollens zwischen 
diesem und dem jetzt in der Richtung zum Kloster Arkadia und nach Margarites, 
d.h. ins Stadtgebiet des antiken Eleutherna bei Prines fuhrenden Weg (bei 4 im Plan).

Von der ganzen Mauerstrecke schauten bei Beginn der Grabung nur zwei Blocke 
am oberen und unteren Ende aus dem Boden. Es gelang aber rasch, auf beiden 
Seiten einer massiv gebauten Mauer die Tiefe der Baugrube zu erreichen und im 
Graben das Bild einer ausgezeichnet gefiigten isodomen Mauer hellenistischer Zeit 
von 2,60 m Hohe in 4—5 Schichten zu gewinnen (Taf. 119, 1). Alsbald lieB sich auch 
erkennen, daB deren groBter Teil im Altertum nur die Fundamentierung gebildet 
hatte, die am Hugelabfall, um den Druck des Erdreichs aufzufangen, so tief angelegt 
werden muBte. Wahrend aus der Baugrube nur nicht bestimmbare Scherben heraus- 
kamen, zeigte sich bald, daB in etwa 1,60 m Hohe uber dieser eine Schicht mit 
Funden aller Art lag, die die antike Oberflache bezeichnete, auf die offenbar uber 
die Mauer hinweg unbrauchbar gewordene Gegenstande herabgeworfen wurden. 
Bis zu diesem Niveau wurde nun das Erdreich uber der Mauer selbst abgetragen. 
Es ergab sich, daB an dieser Stelle, drei Schichten uber dem gewachsenen Boden noch 
in seinen untersten Lagen ein kleines Tor von 2 m Weite erhalten ist (Taf. 119, 2), 
das durch eine 1,20 m tiefe Torleibung mit Lehrkante von 0,05—01 m Breite auf der 
AuBenseite auf 1,60 m eingeengt wird. Auch die Schwellensteine von 0,15 m Hohe 
liegen noch an ihrem Platz. Aus der Erhaltung der Richtung des Weges wenig 
unterhalb dieser Anlage ist zu schlieBen, daB es sich um das Eleutherna-Tor der 
Stadt oder um eine zu diesem gehorige Nebenpforte handelt. Damit ist gesichert, 
daB diese Mauerstrecke wie die Sperrmauer auf der anderen Seite des Hugels 
zur Stadtbefestigung von Sybrita gehort, die nach dem Mauerstil wohl ins 3-/2. 
Jahrhundert zu datieren ist. Die uber die Mauer geworfenen Kleinfunde bieten 
mit Scherben schwarzgefirniBter GefaBe von hellenistischer Formengebung und 
Tranenkruglein einen terminus post quern. Neben dem Oberteil (H. 0,08 m) eines 
xo*
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primitiven Tonfigurchens (Taf. 118, 3. 4) fallt eine Reihe von runden Tonscheiben mit 
einer Durchbohrung zum Aufhangen auf, die rneist jetzt unverziert sind, einst aber 
wohl beraalt waren. Eine von ihnen tragt in der Mitte ein K eingestempelt, eine andere 
(Taf. 115, 1) eine flache plastische Rosette (Dm. 5,70 cm). Es scheint sich 11m den In- 
halt eines vielleicht beim Mauerbau zerstorten Heiligtums zu handeln, in das solche 
Aphieromata1 zum Aufhangen an den Wanden geweiht wurden. Auf Zerstorung 
durch Brand weisen Spuren an einzelnen GefaBscherben.

Die Suche nach der Fortsetzung der Linie der Stadtmauer blieb erfolglos. Es 
ist anzunehmen, dab sie auf halber Hohe die Mulde zwischen den beiden Ortsteilen 
von Thronos umzog, dann dem Rand des Plateaus folgte und sich langs des heutigen 
Weges hinabzog zur Wasserscheide bei Aja Photini (bei 13 des Plans). Die Aus- 
dehnung der Stadt weit uber diesen Sattel hinweg auf die Hohen oberhalb von 
Jenna2 wird durch eine Reihe von Terrassierungen beiderseits der heutigen Seiten- 
straBe nach Meronas (bei 14 des Plans) gesichert, deren Befund — und zwar seit 
archaischer Zeit — dem der Kephala-Abhange entspricht. Erst ein Bachlauf von 
der Aj. Stephanos-Quelle aus in der Richtung auf Jenna bezeichnet die Grenze. 
Unterhalb des Sattels und jenseits dieses Bachlaufs sind die hellenistisch-rdmischen 
Grabinschriften gefunden, die die Lage der Nekropole nach dieser Seite und damit 
die Grenze der bewohnten Flache oberhalb von ihr bestimmen. Andererseits muB 
auch die Kuppe bei einer verfallenen Kapelle oberhalb der Aja Photini (12 des Plans) 
mit Fundamentresten einbezogen gewesen sein, aber auch der ganze steile West- 
abhang des Burgberges, hier kamen auf der Flur Ellenika ebenfalls Reste von 
Hausanlagen nebst einem Mosaik mit geometrischen Ornamenten zum Vorschein, 
in groBer Hohe auch Zisternen des Altertums bei der einzigen Ouelle am Burgberg- 
hang selbst.

So gewinnen wir das Bild einer ausgedehnten, von einem groBen Mauerring 
umschlossenen Stadtsiedlung im wesentlichen hellenistischer Zeit, die alle Terras
sierungen am Hang des Kephala-Berges bis zu dem heute von den StraBen Asomatos 
—Rethymnon und Asomatos—Meronas uberschrittenen Sattel zu Wohnbauten aus- 
nutzte und erst am Sattel von Klisidi und im Kessel von Jenna ihre Nekropolen hatte.

Ihre Blutezeit reichte in die romische Epoche hinein. Allerdings scheint da- 
mals die Siedlungsform aufgelockert worden zu sein. Wie uberall sonst entstehen 
auch hier im Umkreis der Stadt Villen und Gutshofe. Auf sie sind im Norden die 
Reste von Kastri, ira Suden die bei Visari und Kurutes, auBerdem die beim Kloster 
Asomatosi und auf der Flur des heutigen Dorfes Meronas zu beziehen. Am Orts- 
ausgang von Meronas in der Richtung Elenes beim Friedhof in der Flur Sochora (d. h. 
Ebene, Isochora) sind griechisch-romische Scherben und Lampen4, unterhalb der 
Dorfmitte auf der Flur Makrydiana romische Scherben und eine Felsausarbeitung in 

2 Solche Weihungen, wenig beachtet, erscheinen doch auf Kreta nicht selten als Inschrifttrager: 
I Cret. I; II 3. VI 8. XVII 52. XXIII 25—28. II; V 59. IX 2. XXX 14. Ill; VI 31—33. Zur Gattung 
J.ippold, Jdl. 36, 1921, 41 f. RE. 18, 1568. Parallelen in Albanien: Albania 1, 1925, 24. 2, 1927, 17 (aus. 
Epidamnos und Apollonia), von L. Rey ebd. als cachets de commerce gedeutet. 2 Wiederum von 
Pendlebury 363 von Sybrita getrennt verzeichnet. . 3 Pendlebury 368, 371. 4 Ebenda 36c.
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der Art der in Araden beobachteten von 1,35 : 1,10 m Flache und etwa 0,60 m Tiefe 
gefunden worden. Eine andere Flur Sochora, bei der Gabelung der von Asomatos kom- 
menden StraBe und des alten Turkenwegs, ist die Fundstatte der jetzt zum Schulhaus- 
bau verwendeten Steine einer 'Olmuhle’. In den Felsritzen an einer Quelle nahe der 
Flur Makrydiana, bei einem Acker, der auch Sochora heiBt, ist schlieBlich ein 
Schatz von angeblich1 romischen Munzen gefunden worden, der aber nach der Be- 
schreibung vielmehr mittelalterliche Goldmunzen, sog. Konstantine, mit dem 
Kaiserbild und der Umschrift 'In hoc signo vinces’ enthielt. Sie bezeugen die Fort- 
dauer der Besiedlung im quellenreichen Gebiet von Meronas2, das erst verodete durch 
dichtere Bewaldung beim Absinken der Bevolkerungszahl, bis schlieBlich die Auf- 
findung eines wundertatigen Marienbildes an der Waldquelle die Anlage einer Sied- 
lung veranlaBte, die in sicherer Lage uber dem Tal von Amari, dem venezianischen 
Hauptort der Gegend, bald groBere Ausdehnung gewann und die in der Nahe der 
HauptstraBe gelegenen Nachfolger von Sybrita, namlich Thronos, Kalojeri, Klisidi 
und Jenna, rasch uberflugelte.

Im Stadtgelande von Sybrita dauert die Besiedlung in romischer Zeit ebenfalls 
weiter. Wir lernten schon als Rest eines Hauses der romischen Kaiserzeit ein Mosaik 
(Taf. 119, 4) auf der Flur Ta Marmara (bei 9 des Plans) kennen, das bei einer Ausdeh
nung von 3,80 : 2,80 m in einem Mittelstuck von 2 : 1,75 m ein Schlingenmuster spat- 
antiker Art zeigt. Der ansehnlichste Rest der romischen Zeit liegt seit Jahrhunderten 
offen da als der neuerdings durch ZementausguB erganzte Boden des Kirchplatzes von 
Thronos, der nun freilich durch den taglichen Verkehr allmahlichem Untergang 
ausgesetzt ist. Es ist ein groBes Mosaik wohl des zweiten Jahrhunderts n. Chr. 
auf dessen Flache zum Teil auch die Dorfkirche und die Friedhofsmauer steht. Aus 
blauen, weiBen und roten Steinchen zusammengesetzt, zeigt das am besten er- 
haltene Stuck drei teppichartige Streifen mit Quadraten, einen Streifen mit Flecht- 
band und einen weiteren mit einem Rankengeschlinge von Efeublattern als Rahmen 
(Taf. 116, 2). Die groBte erhaltene Lange betragt 8 m, die groBte Breite 2,70 m. 
Dies Mosaik bildete, zum groBten Teil unmittelbar auf den gewachsenen Felsen gelegt, 
den Boden eines groBen Raumes, an den nach dem Zeugnis vereinzelter Mauern sich 
weitere Raume anschlossen. Dort wo der Weg sich zwischen dem Kirchhof und 
dem gastfreundlichen Haus Stavrolakis zum Tal senkt, ist noch die unterste Schicht 
eines nahezu runden, aus Ziegel gemauerten niedrigen Pfeilers, ebenfalls unmittel
bar auf dem gewachsenen Felsen, erhalten, der in der Art der Trager romischer 
Hypokaustenanlagen den Mosaik-FuBboden stutzte. Die umliegenden Grundstucke 
haben noch die Kellerraume romischer Hauser in gutem Ziegelwerk erhalten wie 
das des Joh. Verikakis, oder sie haben solche Reste ausgebaut, wie anscheinend das 
des G. Stavrolakis. In der Gegend des heutigen Kirchplatzes sind also groBere An- 
lagen romischer Zeit kenntlich, von der auf der Flur Marmara nur vereinzelte Reste 
von GlasgefaBen zeugen.

1 Ebenda 370. 2 Weiter abgelegen sind die Reste romischer Zeit im Tal bei Jerakari, Pendle-
bury 369. Zu alien auch Dunbabin, BSA, 42, 1947 r86ff., der Neufunde romischer Zeit in Furfuras 
und Aj. Joannis verzeichnet.
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Gegen das Ende des Altertums scheint die Bevolkerung der Stadt bereits zuruck- 
gegangen zu sein und nicht mehr den ganzen Mauerring in Anspruch genommen 
zu haben. So erklart sich, dab spate Graber innerhalb der alteren Mauer liegen. 
Dies pflegt das Bestehen von Wohnungen in der Nahe einer solchen Stelle, soweit 
eine Mauer nicht nur eine Fluchtburg urngibt1, auszuschlieBen. Unmittelbar an 
die Innenseite jener Sperrmauerstrecke geruckt (bei 3 des Plans) karnen in 0,75 m 
Tiefe unter der Ackeroberflache, zwei nebeneinanderliegende Graber mit gemein- 
samer Zwischenwand zum Vorschein, die bei einer Lange von 2 und 2,15 m aus 
hochkant gestellten einzelnen Steinplatten aufgemauert sind zu einer Breite von 
0,50 m und einer Tiefe von 0,35 m. Aus einfachen Feldsteinen ist ein drittes Grab 
von 1,80 m Lange sowie ein etwas hoher liegendes Kindergrab von 0,90 m Lange und 
0,30 m Breite errichtet. Alle Graber sind mit flachen Steinplatten von 0,20 m Dicke 
gedeckt (Taf. 120, 1). Die besonders in den beiden ersten gut erhaltenen Skelette 
lagen auf dem Rucken. Beigaben fehlten nach spatem Brauch. Einzelne Scherben in 
der Fullung weisen wohl auf den Ausgang des Altertums; die Erdschicht uber den 
Grabern, in der bereits Petrulakis einmal gegraben haben soil, zeigte gestorten Be- 
fund mit Keramik aller Zeiten. Auch archaische Pithosreste und Spinnwirtel waren 
dabei. Von dem Fortbestehen der Siedlung bis weit hinein in die byzantinische 
Zeit zeugen schlieBlich mittelalterliche Ziegelbauten mit regelmaBigem Wechsel 
von Ziegel- und Hausteinschichten vor dem Ortseingang an dem von der Kapelle 
Aja Photini (13 des Plans) zum Dorf fuhrenden Wege. Von hier stammt ein GefaB 
aus hellrotem Ton, das in seinen Formen minoische Tradition wiederaufzunehmen 
scheint (Taf. 115, 2).

Die Listen der kretischen Bistumer bezeugen die Fortdauer der Siedlung bis ans 
Ende der byzantinischen Zeit der Insel2. Mit dem Bistum erhielt sich der Name 
der Statte und die Bezeichnung auch der Kleinlandschaft als des alten Staats- 
gebietes. So erklart es sich, daB bei den ersten Kampfen der Venezianer mit den 
Genuesen, die der Festsetzung der Republik von San Marco auf Kreta den Boden 
bereiten, im Jahre 1212 Festungen erscheinen, die Civrita heiBen, und zwar getrennt 
als Apano und Cato Civrita 3.

Als den letzten unmittelbaren Tragern des Namens der Griechenstadt gait auch 
ihnen noch die Untersuchung. Zwei Festungen sind bezeugt. Apano Civrita wird 
als 'fortissimus et natura munitissimus locus’ geruhmt. In der Tat lassen sich 
zwei Festungen des Mittelalters im Gebiet von Sybrita nachweisen. Die eine liegt 
auf der Hohe Kastelos bei Kalojeri, die andere auf dem Berg Veni. Fabricius hat 
die erstere, vielleicht irrtumlich als Fortsetzung der Stadtmauer, deren Verlauf 
jedoch nun durch die Strecke mit dem Eleuthernator gesichert ist, in seinen Plan 
(Taf. 106) einbezogen4 (Nr. 5), von Veni aber einen eigenen Plan aufgenommen. 
Spratt und Gerola5 haben auf Veni mittelalterliche Mauern bemerkt. Aber 

1 AA. 1941, io i. 2 Zeugnisse von 451 bis 787: I Cret. II 290. Hierocles 650, 7. Geogr. Rav. 
V 21. Not. episc. VIII 225. IX 434. Grabinschrift des 5. Jh. I Cret. II, XXVI 8. 3 Gerola
I I92fi. 4 Gerola I 191 mit Abb. 99. 5 Spratt II 105. Gerola I 192, der die Gleichung 
put Apano Civrita falschlich nur deshalb ablehnte, weil fur diese Stelle ja Bene bezeugt sei,
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der Einordnung der Ruinen stand die Vorstellung entgegen, daB hier eine 
antike Stadt, nach alterer Meinung Bene, die Heimat des hellenistischen 
Epikers Rhianos’, nach neuerer Phalanna gelegen habe2. Sie konnte sich indes nur 
auf den Fund einiger archaischer Scherben am Sudende der Hohe sowie von Vasen 
und Lampen griechischer Zeit, die ins Dorf Pantanassa gebracht worden waren, 
stutzens. Im ubrigen beruhte sie auf Spratts Annahme, die dort beobachtete Mauer 
gehore der archaischen, klassischen und romischen Zeit an. Eine genaue Begehung 
der Statte hat dafur keinen Beweis gebracht. Es handelt sich vielmehr bei Veni 
um eine mittelalterliche Festung von einheitlicher Technik aus Hausteinen mit 
Mortelverband — vereinzelt auch, z. B. am Sudende, mit Ziegelbrocken 
mit einer Dicke von nur 1,45—2,50 m, die am besten an der Westseite in der Gegend 
des zur Hohe fuhrenden Weges bei der sog. Sideroporta erhalten ist. Auch der Ί urm 
an der Sudseite, auf dem jetzt die Ruine einer Windmuhle steht, gehort dieser 
Festung an. Die Lage des Veni-Berges schlieBt die Grundung einer antiken Stadt 
auf ihm aus. Eine jetzt gut angebaute, wenig gewellte Hochflache bildet den lang- 
gestreckten und breiten.Gipfel eines isolierten Berges, der nach alien Seiten mit 
Steilwanden zum Tal abfallt. Eine Quelle liegt etwas unterhalb des Plateaurandes 
bei dem zu Arkadia gehorigen Kloster. Es ist eine Siedlungslage, wie sie typisch 
ist fur mittelalterliche Kastelle, aber nicht fur antike Stadte. Die Nahe von Sybrita 
macht das Bestehen einer solchen auf Veni bei der Einheit der Kleinlandschaft 
hbchst unwahrscheinlich. Das kleine Talbecken des Prassianos am FuB des Veni- 
Berges kann nicht allein das Stadtgebiet einer Siedlung auf der Hohe gebildet 
haben. Das Bestehen antiker Anlagen auf dem Veni-Berg, wohl einer Befestigung 
oder eines Gipfel- oder Grottenheiligtums4, soil damit nicht geleugnet werden. Von 
ihm stammen die beobachteten keramischen Funde.

Die Annahme einer Griechenstadt in unmittelbarer Nahe von Sybrita, zu der 
zunachst nur der Namensanklang gefuhrt hattes, wird damit hinfallig. Sie ist es 
um so mehr, als unsere Sondierungen die Ausdehnung von Sybrita und seine Be- 
deutung namentlich in hellenistischer Zeit erwiesen haben. Dieses hatte nicht das 
Bestehen einer so nahen Nachbarstadt geduldet. Aber die Zugehorigkeit zum alten 
Stadtgebiet von Sybrita bewirkte die Benennung auch des venezianischen Kastells 
Veni, auf das die oben angefuhrte Kennzeichnung genau zutrifft als Civrita. Der

1 Bene (Βίνη πόλις Theognost. 113,27) dankt sein Hervortreten unter den kretischen Stadten (vgl. Kirsten
Kreta 184, 26) nur seinem bedeutenden Sohn Rhianos. Jacoby, FGrHist. Illa 265 Τ 1 Komment. 90f. 
AJle Zeugnisse weisen darauf, daB Bene nahe bei Gortyn lag und ein ahnliches Schicksal wie Boibe 
hatte. Das ist mit Recht herausgestellt in I Cret. II, XVIII 2i6f. Nur auf Grund der in der Aus-
sprache Vini fur den altgriechischen, Veni fur den neuen Namen Uberhaupt fraglichen Gleichung der 
Namen hat man Bene bei Sybrita angesetzt seit Spratt II 105 (Zweifel bei C.Muller Ptolemaeus I 563). 
Mariani MonAnt. 6, 217. DaB der Name Veni uberhaupt nichts mit antiken Namen zu tun hat, ergibt 
sich aus seiner Haufigkeit als Flurname auf Kreta, so am Nordhang des Tsilibdikas-Gebirges (Bl. 
Sellia) und am Jeropotamos nordlich von Axos (Bl. Anojia der Karte 1 150000). 3 I (ret. 11 
2i6f. 3 Pendlebury 340. 349. Dazu auch der rhodische Amphorenstempel I Cret. II, XVIII 1.
4 Ein anderes Hohenheiligtum im Gebiet von Sybrita stellt schon seit hocharchaischer Zeit die Hohle 
von Elenes dar: Pendlebury 340, 349. 5 Spratt II 105, Pendlebury 340. 349. 369·
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Hohenunterschied zu Kastellos berechtigt zur Scheidung einer oberen und einer un- 
teren Festung, von Apano und Cato Civrita. Die Beziehung von Apano Civrita auf 
Veni lost zudem die bis dahin offene Frage des Nachweises einer zweiten Festung 
des 13. Jahrhunderts in dieser Gegend1. Auf die Eroberung und den Burgenbau 
folgt die Friedenszeit unter der Venezianerherrschaft mit der erneuten Auflockerung 
der Siedlung. Dorfer entstehen niedrig am Talrand wie Amari, und im Talbecken 
selbst Gutshofe wie der des Pyrgos gegenuber Monastiraki (Taf. 120, 2). Erst die 
Turkenzeit zwingt zum Ruckzug in die Berge.

Durch wenige Sondierungen ist so die Geschichte der Stadt Sybrita seit den An- 
fangen am Ende der spatminoischen Zeit erschlossen: die Teilnahme an der kretischen 
Kulturentwicklung in archaischer und klassischer Zeit, damals bereits auf einer 
Ebene mit Gortyn, Knossos und Phaistos, hat sich ebenso ergeben wie die auch aus 
den literarischen Zeugnissen kenntliche2 erste Blute in hellenistischer Zeit (um 200), 
die aus dem Verkehr mit Agypten und Kyrene sich erklarte und dem Besitz des 
Hafens Sulia sowie der Beherrschung der Verkehrswege von der Nord- zur Sudkuste 
verdankt wurde. In romischer Zeit, wohl erst im 3. Jahrhundert und offenbar wieder 
auf Grund dieser vermittelnden Funktion, hatte die Stadt eine Nachblute, aus der 
auch die Hauptmasse ihrer Grabinschriften stammtl. Ein Ausblick zeigte schlieBlich 
noch das Fortbestehen in byzantinischer Zeit und den Vbergang des Namens des 
Stadtgebietes auf die Grundungen der neuen europaischen Eroberer, der Vene- 
zianer. In der Abfolge der minoischen Siedlung von Monastiraki wenig uber dem 
FluBtal, der achaischen und dorischen Grundung auf der beherrschenden Hohe, 
die mit ihren breitgelagerten Terrassen noch die Entfaltung der hellenistischen Stadt 
gestattete, der aufgelockerten Besiedlung zur Romerzeit und schlieBlich der Anlage 
byzantinischer und venezianischer Burgen auf noch steileren Hohen zeigte sich der 
charakteristische Wandel der Siedlungswahl. So laBt sich auch im engen Tal von 
Asomatos die Geschichte Kretas durch vier Jahrtausende an den Funden ablesen.

Ernst Kirsten

1 Die venezianische Επαρχία Κάτω Σύβριτο$ heiBt jetzt Aj. Wasilios: Xanthudides, Παναθήναια 15 (8,2)
1907/08, 77, in einer Studie zur Geschichte des Lebens der noch heute erhaltenenFamilieVarucha in Mo
nastiraki. Derselbe Έπετηρί; βυζαντινών σπουδών 3, 1926, 5ifi., der den heutigen Gebrauch von 
Sybritos als Bezirksbezeichnung nachweist. Die Gleichung mit Aj. Wasilios ist nur Vermutung. 2 Fur 
die Blute im 3./2. Jh. zeugen die literarischen Erwahnungen, in denen Sybrita uberhaupt nur fur 
die Zeit um 200 v. Chr. erscheint: bei unbekannten Ereignissen von 206/5 (Polyb. XIII) Steph. Byz., 
dann 201 bei Verhandlungen mit Makedonien und Teos I Cret. II, XXVI 1, im Vertrag mit Eumenes 
184 in Beziehungen zu Delphi, Andros, auf Kreta zu Lappa und Aptara, in einem eigenen Vertrag In- 
schrift 2, und in den wenigen Stelen dieser Zeit (Inschrift 7. 16. 27, dazu rhodischer Amphoren- 
stempel Inschrift 30). 3 Die neue Blute im 3. Jh. nach Chr. ergibt sich aus der Haufung 
der Grabinschriften in dieser Zeit: I Cret. 11, XXVI 4. 5. 6. 9. 10. 11. 12. 13. 15. 21. 22. 24 (dazu 
noch die christlichen Inschriften 8. 28). Gleichzeitig ist auch die Blute von Sulia, wo auBer der 0. S. 137 
behandelten Weihung nur die Inschrift I Cret. II, XXV 3 aus dem (spaten) Hellenismus stammt, ande- 
rerseits das kaiserliche Schreiben ebd. 1 die Bedeutung in romischer Zeit bezeugt, in der Sulia sicher 
Hafen von Sybrita war.
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3. Henkel mit waagerechter Durchbohrung (Κ 8). S. 10.
4. Henkel mit senkrechter Durchbohrung (Κ 7). S. 10.

Tafel 14. Kumarospilio, Keramik:
I. Randscherben mit Henkelansatz (A 2). S. 7.
2. Bodenscherben (A 2). S. 7.
3. Bandhenkelansatz (Κ 11). S. 11.
4. Grobe Randscherbe mit zwei Lochern (J). S. 10.

Tafel 15. Kumarospilio, Keramik:
I. Randscherbe (D 1) (= Taf. 12,1). S. 8.
2. Randscherbe (Dz). S. 8.
3. Randscherbe (D 3). S. 8.
4. Randscherbe (D 4). S. 9.
5. Scherben von minoischen Kannchen mit Stichverzierung. S. 11.

Tafel 16. Tholos von Apesokari, GrundriB. S. 13.

Tafel 17. Tholos von Apesokari:
I. AuBenwand des Raumes A von W. S. 14.
2. Inneres von Raum A. S. 14.
3. Ecke des Durchganges B. S. 16.
4. Gesamtansicht von SO. S. 13.

Tafel 18. Tholos von Apesokari:
I. Eingang K und Raum G. S. 18.
2. Raum G von NW. S. 18.

Tafel 19. Tholos von Apesokari, mm. Keramik:
I. Schnabelkannchen ( = Taf. 4, 2). S. 15.
2. Henkeltasse (= Taf. 4,1). S. 15.
3. Henkeltasse. S. 22.
4. Henkeltasse. S. 21.
5. Henkelloser Becher. S. 17.
6. Teekanne. S. 17.
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Tafel 20.

Tafel 21.

Tafel 22.

Tafel 23.

Tafel 24.

Tafel 25.

7. Henkelloser Becher. S. 17.
8. Henkelloser Becher ( = Taf. 4, 4.). S. 17.

Tholos von Apesokari, mm. Keramik:
I. Henkelloser Becher. S. 17.
2. Teekanne. S. 21.
3. Henkelloser Becher. S. 17.
4. Schnabelkanne. S. 15.
5. Henkelloser Becher (= Taf. 4, 3). S. 17.
6. Henkeltasse. S. 21

Tholos von Apesokari, mm. Stein- u. TongefaBe:
I. Becher aus Breccia (= Taf. 5, 2). S. 19.
2. Vogelnestformiges GefaB aus Breccia. S. 20.
3. Becher aus Breccia ( = Taf. 5, 1). S. 21.
4. Teekanne. S. 21.
5. Henkelloser Becher. S. 17.
6. Henkeltasse. S. 21.
7. Henkelkrug mit AusguB. S. 21.

Tholos von Apesokari, mm. Stein- und TongefaBe:
I. Schnabelkanne. S. 22.
2. GefaB mit 4 senkrechten und 4 horizontalen Henkeln. S. 22.
3. AusguBgefaB. S. 18.
4. Schiissel. S. 2if.
5. Schale aus Breccia (= Taf. 6, 3). S. 21.
6. Vogelnestformiges GefaB aus Breccia (= Taf. 6, 4). S. 20.

Tholos von Apesokari, mm. Stein- u. TongefaBe:
I. Becher aus dunkelgrunem Stein. S. 21.
2. Becher aus hellem graugriinem gefleckten Stein. S. 21.
3. Becher aus graugrunem Steatit. S. 21.
4. Schale aus grunlich-weiBem Stein. S. 19.
5. Vogelnestformiges GefaB aus Steatit (= Taf. 6, 2). S. so.
6. Schale aus Breccia (= Taf. 6, 1). S. 19.

Tholos von Apesokari, mm. vogelnestformige SteingefaBe:
I. aus hellem Stein. S. 20.
2. aus dunkelgrunem Steatit. S. 20.
3. aus hellem Stein mit dunklen Adern. S. 20.
4. S. 19.
5. aus dunkelgrunem Stein. S. 20.
6. S. 19.

Tholos von Apesokari, mm. vogelnestformige SteingefaBe:
I. S. 19.
2. aus dunkelgrunem Stein. S. 20.
3. S. 20.
4. aus hellgrunem Steatit. S. 20.
5. aus hellem dunkelgeaderten Stein. S. 20.
6. (= Taf. 5, 4). S. 20.
7. (= Taf. 5, 3). S. 19.

Tafel 26, 1 und 2. Die Hohe Wigla bei Apesokari von NO. S. 13, 23.
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Tafel27- I- Minoischer Bau bei Apesokari. GrundriB. S. 23.
2. Das minoische Herrenhaus bei Apodulu. GrundriBskizze. S. 138.

Tafel 28. Das Tal von Asomatos mit Veni, Thronos, Monastiraki. Ausschnitt aus der griechi- 
schen Karte 1:50 000. S. 2 9, 3 3.

Tafel 29. Lageskizze der Grabungsst&tte voil Monastiraki. S. 27ff.

Tafel 30. Die Grabung bei Monastiraki, Gesamtplan und Ausschnitte mit Angabe der Bau- 
perioden. S. 35ff.

Tafel 31. i. Das Kloster Ajion Asomaton. S. 29.
2. Blick von der Charakeshohe auf den Ida. S. 29. 33.

Tafel 32. Charakeshohe:
I. Blick auf die Charakeshohe und Monastiraki vom Pyrgos aus. S. 29, 33, 141
2. Blick auf die Charakeshohe von der Talsole bei Aja Kyriaki aus. S. 29, 35, 141.

Tafel 33. Monastiraki:
I. Die Ecke der westlichen Terrassenmauer. S. 35.
2. Steinmetzzeichen. S. 37.
3. Die westliche Terrassenmauer. S. 35.
4. Die Nordseite des Palasttraktes, Blick ins Innere. S. 36.

Tafel 34. Monastiraki:
1. Die Nordwand von Raum 8. S. 43.
2. Die ostliche Terrassenmauer. S. 37.

Tafel 35. Monastiraki:
i. Plattenbelag im Hofplatz des Palasttraktes. S. 35.
2. Die Nordseite des Palasttraktes von auBen. S. 36.

Tafel 36. Monastiraki, Keramik:
i. Barbotine-Kanne aus Raum 1. S. 40, 55.
2. Barbotine-Kanne aus Raum 11. S. 45, 55.

Tafel 37. Monastiraki, Keramik:
I. Kannchen aus Raum 11. S. 45, 54.
2. Barbotine-Kanne aus Raumir. S. 45, 55.
3. Becher aus Raumir. S. 45, 54.
4. Becher aus Raum 11. S. 46, 54.

Tafel 38. Monastiraki:
i. Spuren der Verschniirung auf der Ruckseite des Tonverschlusses Taf. 43, 1. S. 38. 

46, 51·
2. Napf aus Raum 1. S. 40, 54.
3. TonverschluB. S. 46, 51.
4. Pyxisdeckel aus Raum 11. S. 46, 54.

Tafel 39. Monastiraki, Keramik:
I. Tasse aus Raum 11. S. 46, 53f.
2. Tasse aus Raum 11. S. 46, 53f.
3. Tasse aus Raum 11. S. 46, 53!.
4. Amphoriskos aus Raum 11. S. 46, 54.

Tafel 40. Monastiraki:
I. Pithos in Raum 14. S. 47, 52.
2. Pithoi in Raum 14. S. 47, .52
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Tafel 41. Monastiraki:
I. Raum 15 und 16. S. 47.
2. Pithos 24 in Raum 16. S. 48, 52.

Tafel 42. Monastiraki:
1. Eingang in Kammer 36. S. 49.
2. Westwand von Kammer 39. S. 50.

Tafel 43. Monastiraki:
I. Siegelabdrucke aus Raum rr (= Taf. 38, 1). S. 38. 46, 51.
2. Bodenstuck der Pithos-Gattung B aus Raum 17. S. 48, 52.
3. AusguB-Skyphos aus Raum 11. S. 46, 54.
4. Tasse aus Raum 11. S. 46, 53f.

Tafel 44. Monastiraki:
Plan der nordostlichen Magazine. S. 63.

Tafel 45. Monastiraki:
Schnitt durch die Magazine 18 und 19. S. 68.

Tafel 46. Monastiraki:
I. Der nordostliche Teil des Grabungsgelandes. S. 63.
2. DreifuBkessel in Magazin 20. S. 64.

Tafel 47. Monastiraki:
Pi thoi in den Magazinen. S. 65.

Tafel 48. Kydonia, Keramik:
Sm. Kanne P 724. S. 74.

Tafel 49. Kydonia, Keramik:
i. Dreihenkeliges GefaB P 739. S. 75.
2. Bugelkanne P 726. S. 74.
3. Bugelkanne P 738. S. 75.

Tafel 50. Kydonia, Keramik:
Dreihenkeliges GefaB P 740. S. 75.

Tafel51. Kydonia, Keramik:
I. Bugelkanne. S. 79 Nr. 7.
2. Zweihenkeliges GefaB P765. S. 76.
3. Bugelkanne P 40 (= Taf. 54,2). S. 73.
4. AusguBgefaB mit einem Henkel. S. 79 Nr. 4.

Tafel 52. Kydonia, Keramik:
I. Schnabelkannchen. S. 79 Nr. 5.
2. Deckel des RauchergefaBes P 767 (= Taf. 56, 4). S. 78.
3. Bugelkanne P 743. S. 75.
4. Bugelkanne P 744. S. 75.

Tafel 53. Kydonia, Keramik:
1. Tasse P 768. S. 78.
2. Bugelkannchen. S. 79 Nr.i.
3. Tasse P 762. S. 76.
4. Bugelkanne P 727. S. 74.
5. Untersatz eines RauchergefaBes P 761. S. 76.
6. FuBbecher P 754. S. 76.

Ij Kret. Forsch.
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Tafel 54. Kydonia, Keramik:
1. Bugelkanne P 732. S. 75.
2. Bugelkanne P 40 (= Taf. 51, 3). S. 73.
3. Schale mit AusguB und Henkel P 769. S. 78.
4. Schale mit AusguB und Henkel P 735. S. 75.
5. Schale mit AusguB und Henkel P 736. S. 75.
6. Bugelkanne P 730. S. 74.

Tafel 55. Kydonia, Keramik:
I. Zweihenkelige Schale P 763. S. 76.
2. Kannchen P781. S. 78.
3. Doppelschnabelkannchen P 760. S. 76.
4. Kleines dreihenkeliges GefaB P 764. S. 76.

Tafel 56. Kydonia:
I. AusguBgefaB mit Henkel P 737. S. 75.
2. Hydria P 725. S. 74.
3. Bugelkanne P 728. S. 74.
4. Untersatz des RauchergefaBes P 761 (= Taf. 52, 2). S. 78.
5. Kalksteinrelief mit Kampf um ein Heiligtum. S. 80.

Tafel 57. Kydonia, BronzegefaBe:
I. Hydria Μ 12. S. 73.
2. Zweihenkeliger AusguBbecher Μ 115. S. 73.

Tafel 58. Kydonia, Keramik:
i. Mm. Kanne P 783. S. 78.
2. Mm. Barbotinekanne P 822. S. 79.

Tafel 59. Kydonia, Keramik:
Umzeichnung des Zierstredens der Bugelkanne P 726 ( = Taf. 49, 2).

Tafel 60. Kydonia, Keramik (Bugelkanuen):
I. Umzeichnung von P 738 (= Taf. 49, 3).
2. Umzeichnung von P 727 (= Taf. 53, 4).
3. Umzeichnung von P 728 (= Taf. 56, 3).

Tafel 61. Kydonia, Keramik:
I. Umzeichnung von P 727 ( = Taf. 53, 4). ,
2. Umzeichnung von P 728 (= Taf. 56, 3).
3. Umzeichnung von P 781 (= Taf. 55, 2).
4. Umzeichnung von P 732 (= Taf. 54, 1).
5. Umzeichnnng von Kannchen S. 79 Nr. 5 (= Taf. 52, 1).
6. Umzeichnung von P 760 (= Taf. 55, 3).
7. Umzeichnung von P 40 ( = Taf. 54, 2 und 51, 3).
8. Umzeichnung von P 762 (= Taf. 53, 3).

Tafel 62. Kydonia, Keramik:
Formentafel. Umrisse von P 738, 740, 727, 739, 781, 760, S. 79X1.5, 732, 762, 775, 

40, 728.

Tafel 63. Kydonia — Chania:
Stadtplan mit Eintragung der Fundstellen. S. 80.

Tafel 64. Suda, Sm. Vasenfund:
Formentafel. S. 831.
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Tafel 65. Suda, Sm. Vasenfund:
I. BUgelkanne Nr. 1. S. 83.
2. Bugelkanne Nr. 3. S. 83.
3. AusguBbecher Nr. 4. S. 84.
4. —6. Krater Nr. 8. S. 84.

Tafel 66. Aptara:
Stadtplan. S. 8gf.

Tafel 67. Aptara:
I. Mauer der Westseite sudlich des Tores, AuBenseite. S. 90.
2. Mauer der Westseite sudlich des Tores, Innenseite. S. 90.
3. Ausfallpforte in der Westmauer, AuBenseite. S. 90.
4. Nordmauer, westlicher Abschnitt. S. 91.

Tafel 68. Aptara:
I. Nordmauer, ostlicher Abschnitt. S.91.
2. Nordmauer, ostlicher Abschnitt. S. 91.
3. Sudliche Stadthalfte mit Abhang gegen die Talrinne, im Vordergrund Ostmauer. 

S. 92.
4. Ostmauer. S. 92.

Tafel 69. Aptara:
I. Bruchstuck eines dorischen Kapitells im Theater. S. 95.
2. Bruchstuck eines Stieres. S. 95.
3. lonisches Kapitell. S. 95.
4. Turkisches Fort, von Westen. S. 97.
5. Saulenrest eines dorischen Tempels. S. 94.

Tafel 70. Aptara:
1. Spatromische Ruine (Plan Nr. 5). S. 94.
2. Inneres der Zisterne (Plan Nr. 2). S. 92f.

Tafel 71. Aptara, zweizelliges Heiligtum:
I. AnschluB der fruheren Terassenmauer an die Westmauer. S. 100.
2. Sudostseite. S. 100, 102.

Tafel 72. Aptara, zweizelliges Heiligtum:
I. Scherbe eines nachgeometrischen Kantharos. S. 105.
2. Geometrische Vasenscherbe. S. 105.
3. Scherbe vom Hals eines geometrischen Kraters. S. 105.

Tafel 73. Aptara, zweizelliges Heiligtum:
Ubersichtsplan mit spateren Anbauten. S. 104.

Tafel 74. Aptara, zweizelliges Heiligtum:
GrundriB und Aufrisse. S. 100.

Tafel75. Aptara, zweizelliges Heiligtum:
Architekturteile. S. 103.

Tafel 76. Diktynnaion:
Perspektivische Rekonstruktion des Tempelbezirkes in romischer Zeit. S. io6ff.

Tafel 77. Diktynnaion:
I. Zeichnung: Die Bucht von Chania, vom Diktynnaion aus gesehen. S. 116.
2. u. 3. Schnitte durch die Tempelhalbinsel. S. 109.
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Tafel 78. Diktynnaion:
I. Lageskizze nach Savignoni, MonAnt. 11, 1901, 296 Abb. 6. S. 118.
2. Lageskizze nach Pococke II Taf. 35A. S. 107.

Tafel 79. Diktynnaion: ,
I. Die Kuste von Kap Skala bis zur Meniesbucht. S. 106.
2. Die Tempelterrasse vor der Ausgrabung. S. 109, 113.

Tafel 80. Diktynnaion:
Schnitte durch die Zisterne. S. 113.

Tafel 81. Diktynnaion:
I. Nordmauer der Cella und Fundament der Innensaulen. S. Iio.
2. Fundamentgrube der westlichen Cellamauer. S. no.

Tafel 82. Diktynnaion:
I. GroBes dorisches Poroskapitell. S. no, 115.
2. Fundamente der Innensaulen, Befund und Rekonstruktion. Plan. S. no.

Tafel 83. Diktynnaion:
Schnitte durch den Tempel. S. iogf.

Tafel 84. Diktynnaion:
I. Oberteil einer Basis mit angearbeiteter Saulenbasis. S. no.
2. Die Pocockesche Basis. S. no.

Tafel 85. Diktynnaion:
I. Bruchstiick eines Basisreliefs. S. no.
2. Bruchstiick eines Basisreliefs. S. no.

Tafel 86. Diktynnaion:
I. Geison mit Tropfenplatte. S. irof.
2. lonisches Kapitell und Pocockesche Basis. S. no.

Tafel 87. Diktynnaion:
Basisprofile. S. 110.

Tafel 88. Diktynnaion:
I. Bruchstucke des ionisches Kapitells. S. no.
2. u. 3. Einzelornament und Profile der Pocockeschen Basis. S. no.

Tafel 89. Diktynnaion:
Rekonstruktionen der ionischen Saule mit Basis und der korinthischen Saule. S. irof.

Tafel 90. Diktynnaion:
I. Korinthischer Saulenschaft, Marmor. S. no.
2. Korinthischer Saulenschaft, Poros. S. no.

Tafel 91. Diktynnaion:
I. Korinthisches Kapitell, Marmor. S. no.
2. Wandquadern mit Spiegel. S. nr, 115.

Tafel 92. Diktynnaion:
I. Dorische Poroskapitelle. S. 112.
2. Geison. S. 112.

Tafel93. Diktynnaion:
Porostriglyphen und dorisches Saulenschaft. S. 113.
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Tafel 94. Diktynnaion:
GroBeres Geison mit Tropfenplatte, Poros. S. 112.

Tafel 95. Diktynnaion:
Regula mit Tropfen, Geison mit Tropfenplatte (Tropfen mit Einsatzlochern fur Bronze- 

nagel), Poros. S. iiif,

Tafel 96. Diktynnaion:
Geison mit fortgesetzter Tropfenplatte, Poros. S. 112.

Tafel 97. Diktynnaion:
Niedrige hohlkehlenformige Sima. S. 112.

Tafel 98. Diktynnaion:
Epistyl und FuBprofil mit Verkropfung. S. 112.
Profile von Verkleidungsplatten, Marmor. S. 112.

Tafel 99. Diktynnaion:
1. Fragment des ionischen Kapitells (= Taf. 89).
2. Poroskassette. S. 112.

Tafel 100. Diktynnaion:
Roniische StraBe, Verlauf und Schleifen. Plan. S. 115.

Tafel lor. Diktynnaion:
Marmorsima mit Ausgussen. S. 111.

Tafel 102. Diktynnaion:
I. Marmorsima mit Ausgussen, Ruckansicht. S. 111.
2. Bruchstiick eines ionischen Kapitells. S. rir.

Tafel 103. Diktynnaion:
I. Rekonstruktion des Daches. S. III.
2. Marmorsima mit Ausgussen: Dachziegel, Kalyptere. S. 111.

Tafel 104. Diktynnaion:
Antefix der Marmorsima. S. III.

Tafeli05. Karte von Kreta in griechischer Zeit. S.iigff.

Tafel rod. 1. Die Stadthohe von Nochia. S. I2of., 141.
2. Plan von Sybrita. Skizze von E. Fabrizius mit Eintragung der Grabungsstellen 

von 1942. S. I42ff.

Tafel 107. I. Die Stadtebene der Siedlung von Nochia. S. izof.
2. Terrassenmauer auf der Stadthohe S. 125.

Tafel 108. i. u. 2. Terrakottakopfe von Kerame. S. 125.
3. Hausreste in der Siedlung von Finikies. S. 127.

Tafel 109. i. u. 2. Die venezianischen Festungen Castelfranco und Monopari. S. 127, 133.
3. Die Stadthohe von Kerame. S. i23f.
4. Turmfundament bei Onide. S. 134.

Tafel no. I. Die Stadthohe von Kastri. S. 136.
2, Mauer des Sudhauses von Apodulu. S. 139.
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Tafel III. Funde aus Apodulu:
i. u. 2. Steatitsiegel. S. 138.
3. Steatitpetschaft. S. 139.
4. u. 5. Bruchstuck eines SteingefaBes mit Schriftzeichen. S. 139.

Tafel 112. I. Das Tal von Asomatos mit der Akropolis von Sybrita, von der Charakeshohe bei 
Monastiraki aus. S. 141.

2. Blick auf Sybrita von Veni aus. S. 141, 143.

Tafel 113. Sybrita:
I. Die Akropolis von SW aus. S. 141, 143.
2. Blick auf die Flur Ta Marmara. S. 145.

Tafel 114. Sybrita, Funde:
I. Tonstatuette. S. 146.
2. u. 3. Randbruchstucke von Bronzetellern. S. 144.
4. Bronzeblech. S. 145.

Tafel 115. i. Weihgabe aus Sybrita. S. 148.
2. Mittelalterliches GefaB aus Thronos. S. 150.
3. u. 4. Miniaturbecher aus Sybrita. S. 146.

Tafel 116. Sybrita:
I. Hausfassade auf des Flur Ta Marmara. S. 145.
2. Mosaik auf dem Kirchplatz von Thronos. S. 149.

Tafel 117. Sybrita:
Tonfigur. S. I43f.

Tafel 118. Sybrita:
I. u. 2. Tonkopfchen. S. 147.
3. u. 4. Tonfigur. S. 148.

Tafel 119. Sybrita:
I. Das Eleutherna-Tor, Fundamentierung. S. 147.
2. Das Eleutherna-Tor, Aufsicht. S. 147.
3. Nordliche Sperrmauer. S. 146.
4. Mosaik auf der Flur Ta Marmara. S. 145, 149.

Tafel 120. I. Sybrita. Romische Graber. S. 150.
2. Mittelalterlicher Gutshof Pyrgos im Tal des Platypotamos. S. 30, 152.

Tafel 121. Sybrita:
I. Terrassenmauer unterhalb der Flur Ta Marmara. S. 145.
2. Fundament der Front eines Hauses auf der Flur Ta Marmara. S. 145.

Tafel 122. I. Fragment eines SteingefaBes von Apodulu. S. 139.
2. Fragment archaischer Pithoi aus Sybrita. S. 144.
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TAFEL 31

I Das Kloster Ajion Asomaton

2 Blick von der Charakeshohe auf den Ida
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1. Blick auf die Charakeshohe und Monastiraki vom Pyrgos aus

2. Blick auf die Charakeshohe von der Talsohle bei Aja Kyriaki aus
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I. Die Norciwand von Raum 8

2. Die ostliche Terrassenmauer
MONASTIRAKI
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I Plattenbelag im Hofplatz des Palasttraktes

2. Die Nordseite des Palasttraktes (von auBen)

MONASTIRAKI
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riihoi in Baum 14

2. Pithoi in Raum It

MOXASTIRAKI
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I. Raum 15 and 16

2. Pithos 24 in Raum 16

MONASTIRAKI
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i. Eingang in Kammer 36

2. Westwand von Kammer 39

MONASTIRAKI



TAFEL 43

A
us

gu
B

-S
ky

ph
os

 au
s R

au
m

 ιι 
4.

 Ta
ss

e a
us

 Ra
um

 11
M

O
N

A
ST

IR
A

K
I



TAFEL 44

Die nordostlichen Magazine 
MONASTIRAKI



TAFEL 45



TAFEL 46

Der nordostlicbe Teil des Grabungsgelandes

2. Dreifubkessel in Magazin 20

MONASTIRAKI
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Pithoi in den Magazinen

MONASTIRAKI
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Spatminoische Kanne P 724
KYDONIA



TAFEL 49

2. 1’ 726
3- 1’ 738

Spatminoische TongefaBe
KYDONIA
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Spatminoisches WassergeiaB P 740 (= Taf. 3,1)
KYDONIA
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3- V 743 4- 1’ 744
Spatminoische TongefaBc

KYDONIA
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Spatminoische TongefaBe
KYDONIA



TAFEL 54

5. Γ 736 6. P 730
Spatminoische TongefaBe

KYDONIA
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TAFEL 56

Ι. P 737 2. P 725

3- P 728 4. P 767 (Untersatz zu Taf. 52,2)
Spatminoische TongefaBe

5. Kalksteinrelief 
KYDONIA



TAFEL 57

I. M 12

2. M 115
Spatminoische BronzegefaBe 

KYDONIA
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Verzierung der Bugelkanne P 726 (- Tai. 49,2)

KYDONIA
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I- P 73s (= Taf. 49.3)

3. P 728 (= Taf. 56,3)

Verzierungen spatminoischer Bugelkannen 
KYDONIA



TAFEL 6i

I· P 727 (= Taf. 53,4) 2. P 728 ( = Taf. 56,3)

3. P 781 (= Taf. 55,2) 4- P 732 (= Taf. 54,1)

5. IV 5 (= Taf. 52,1) 6. P 760 (= Taf. 55,3)

7. P 40 (= Taf. 54,2)

8. P 762 (— Taf. 53,3)

Verzierungen spatminoischer TongefaBe 
KYDONIA
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P 775
Formen spatminoischer TongefaCe (zu Taf. 49—56)

KYDONIA
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TAFEL 70
44

4

1. Spatromische Ruine (Plan Nr. 5)

2. Inneres der Zisterne (Plan Nr. 2) 
ΑΡΤΑRA
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1. AnschluB der fruheren Terrassenmauer an die Westmauer

2. Sudostseite
Α1ΤΑΚΑ. ZWEIZELLIGES HE1LIGTUM
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TAFEL 73

Dbersichtsplan mit spateren Anbauten

APTARA. ZWEIZELLIGES HEIL1GTUM
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GrundriB und Aufrisse.
APTARA. ZWEIZELLIGES HEILIGTUM
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AETARA. ZAVEIZELLIGES HEILIGTUM
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TAFEL 77

WEISSE BERGE

AKROTIRI IDA KYDONIA

I. Die Bucht von Chania, vom Diktynnaion aus gesehen

ALTE STRANDUNIE

2. und 3. N-S und O-W Schnitte

DIKTYNNAION



TAFEL 78

1. Lageskizze nach Savignoni, MonAnt. 11, 1901, 296 Abb. 6

2. Lageskizze nach Pococke II Taf. 35 A
DIKTYNNAIQN



TAFEL 79

1. Die Kiiste von Kap Skala bis zur Meniesbucht

>. Die Tempelterrasse vor der Ausgrabung

DIKTYNNAION
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£2 25

LXNGSS GHHUTT
. Pi.

MOO
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QUERSCHNiTT''
Schnitte dutch die Zisterne

DIKTYNNAION



TAFEL 8ι

I. Nordmauer der Cella und Fundament der Innensaulen

Fundamentgrube der westlichen Cellaniauer

DIKTYNNAION
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TAFEL 83

1 1Α 1

SCHMUTT E-F
0

CM

Schnitte durch den Tempel
DIKTYNNAION



TAFEL 84

1. Oberteil einer Basis mit angearbeiteter Saulenbasis

2. Die Pocockesche Basis
DIKTYNNAION



TAFEL 85

1. Bruchstiick eines Basisreliefs

2. Bruchstiick eines Basisreliefs

DIKTYNNAION





TAFEL 87

Basisprofile 
DIKTYNNAION



TAFEL 88

1. Bruchstucke des ionischen Kapitells

1,5

2. und 3. Einzelornament und Profile der Pocockeschen Basis 
DIKTYNNAION



TAFEL 89

Rekonstruktionen der ionischen Saule mit Basis und der korinthischen Saule

DIKTYNNAION



TAFEL go

j. Korinthischer Saulenschaft, Marmor

2. Korinthischer Saulenschaft, Poros

DIKTYNNAION



TAFEL 91

1. Korinthisches Kapitell, Marmor

2. Wandquadern mit Spiegel

DIKTYNNAION



TAFEL 92

ΙΗΚΤΥΝΝΑΙΟ.Χ



TAFEL 93 
,.-^τ.. ..57.. *.. Ά

Triglyphen (Poros) und dorischer Saulenschaft 
DIKTYNNAION



TAFEL 94



TAFEL 95

Regula mit Tropfen, Gelson mil Tropfenplatte (Tropfen mit Einsatzlochern fur Bronzenagel), Poros 
(vgl. Taf. 86, I)

DIKTYNNAION
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Niedrige hohlkehlenformige Sima 
DIKTYNNAION
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TAFEL 99

I'ragment des ionischen Kapitells (= Taf. 89)

2. Poroskassette 
DJKTYNNAIOX



TAFEL 100

Romische StraBe, Verlauf und Schleifen
DIKTYNNAION



TAFEL ιοί

1. Marmorsima mit Ausgussen, Vorderansicht

2. Marmorsima mit Ausgiissen, Seitenansicht

DIKTYNNAION



TAFEL 102

I, Marniorsima mit Ausgussen, Ruckansicht

2. Bruchstiick eines ionischen Kapitells
DIKTYNNAION



2. Marmorsima mit Ausgussen: Dachziegel, Kalyptere 
DIKTYNNAION



TAFEL 104

Antefix der Marmorsima
d ik t yn n a io n



TAFEL 105

1



TAFEL 106

I. Die Stadthohe von Nochia

2. Plan von Sybrita, Skizze von E. Fabricius, mit Eintragung der Grabungsstellen von 1942



TAFEL 107

1. Die Stadtebene der Siedlung bei Nochia

2. Terrassenmauer auf der Stadthohe von Kerame
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i u. 2. Terrakottakopfe von Kerame

3. Hausreste in cler Siedlung bei Finikies
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TAFEL Iio

I. Die Stadthohe von Kastri

2. Mauer des Sudhauses von Apodulu



TAFEL in

I u. 2. Steatitsiegel

3, Steatitpetschait

4 u. 5. Bruchstuck eines SteingefaBes mit Schriitzeichen 

FUNDE AUS APODULU



TAFEL 112

I. Das Tal von Asomatos mit der Akropolis von Sybrita, von der Charakes-Hohe bei Monastiraki aus

2. Blick auf Sybrita (im Mittelgrund) von Veni aus



TAFEL II3

i.^Die Akropolis von SW aus

2. Blick auf die Flur Ta Marmara

SYBRITA



TAFEL 114

I. Tonstatuette
2 u. 3. Randbruchstucke 

von Bronzetellern

4, Bronzeblech

FUNDE AUS SYBRITA
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TAFEL ιι6

I. Hausfassade auf der Flur Ta Marmara

2. Mosaik auf dem Kirchplatz von Thronos 
SYBRITA



TAFEL 117



TAFEL ιι8

I und 2. Tonkopichen

3 und 4. Tonfigur 
SYBRITA



TAFEL 119

I. DasEleutherna-Tor, Fundamentierung

3. Nordliche Sperrmauer 4. Mosaik auf der Hur Ta Marmara
SYBRITA



TAFEL 120

I. Sybrita. Romische Graber

2. Mittelalterlicher Gutshof Pyrgos ini Tal des Platypotamos



TAFEL 121

I. Terrassenmauer unterhalb der Mur La Marmara

2. Fundament der Front eines Hauses auf der Flur la Marmara

SYBRITA








