
DIE FRIESEN MIT BUKRANIONS VON HISTRIA 

Monica Mărgineanu Cârstoiu 

&1. Die Deutung der Betrachtungen zum Ursprung der Verzierung mit Bukranions, Girlanden und 
Rosetten (Phialen) waren von den lnformationen der literarischen und ikonographischen Texte bcdingt. Man 
kam somit zur Schlul3folgerung, dal3 der geistliche Ursprung dicses Verzierungsmotivs in den, in Verbindung 
mit den Jagd- und Opferzercmonien stehenden Traditionen entschliissclt werden kann 1• Durch Darstellung im 
Stein hatten diese die Chance, die Pietăt des Gebenden offentlich zu machen2

• Folglich wurde gewtinscht, die 
Transfiguration in "Embleme dcr Pietăt" der Schădel der geopferten Ticrc in einem Raum auszustellen, der 
stark die eigentliche Ambiente der Aufopferung i.iberschritt. Sicher, man kann, an Wănden der Altare 
hăngende Tierschădel3 oder auch ausgestellt an den Eingăngen oder auf den obercn Registcr mancher Gebăude 
antreffen4

. Eine solche Mentalităt verbirgt eine bedeutende Dosis von Ostentalion, denn es ist eindeutig, dal3 
der Offentlichkeit aul3er der Pictăt des Spenders auch scin Rcichtum kundgegeben wurde. Es ist also nati.irlich 
anzunehmen, dal3 auch die anderen zwei Motive, welche oft die Bukranions begleiten, bzw. die Phiale und die 
Girlande, ihren Ursprung in die sakrale Tradition gehabt haben konntcn. Die Phialc scheint als Folge der 
Transfiguration des konkreten Bildes eines fur die Opferzeremonie bestimmten Objektcs sich gestaltet zu haben 
(die Phiale fi.ir Libationen), wăhrend dic Girlande, durch ihre Darstellung in einem festen Material, ăhnlichc 
Andeutungen des festliche und sakralen Sinn anbietet5

. Tierschădel die von sakralcn Objekte begleitct sind, 
erscheinen auf der Verzierungsregister mancher Gebăuden vom ausgehendcn 4. Jh. 6

, so dal3 in den ersten 
Jahrzenten des 3. Jh. ihre Darstellung auf dcn Schausciten von Gebăuden anzutrcffen, auf Antablamente und 
Balustrade, wobei man în keiner Art und Weise von der Vorliebe fi.ir eine bestimmte Stilrichtung sprechen 
kann, doch sie ist bewul3t eng an den eigentlichen dekorativen Zonen gebundcn. Solche Darstellungen kann 
man sowohl auf dorische als auch ionische Gebăude, auf Metopcn (z.B. bcim Tholos von Epidauros\ auf 
Triglife (Stoa der Antigona aus Delos8

) pc fascii dcr ionischen Arhitrave (die Propylăen von Epidauros9
), auf 

Friesen (das Ptolemaion aus Samothrace10
), auf Balustrade (die Rotonde der Kănigin Arsinoe aus 

Samothrake11
) und sogar auf dem Proskenion mancher Theater (Delos) 12 antreffcn. In all diesen Făllen- sind 

aber die Girlanden abwesend 13
• 

Obwohl die fri.ihesten Darstellungen von Bukranions in Kombination mit Girlandcn auf einem silbernen 
Răuchergefal3 ais Tarent14 oder auf einem Altar aus Cos15 bclegt sind, erscheint die Vergesellschaftung 

Mc.Credie, Roux, Schaw 1992, 169. 
Mc.Credie, Roux, Schaw 1992, 169. 
Wie das auch auf den Darstellungen der GefaBe mit roten Figuren aus dcm 5. Jh_ zu beobachten isl: Mc.Crcdic, Roux, 
Schaw 1992, 169. 

4 Mc.Credie, Roux, Schaw 1992, 169. 
5 Mc.Credie, Roux, Schaw 1992, 169; Hesberg 1981, 200 - 204. Andere Deulungen des Sinngehaltes dcr Girlandc in 

Stephan, 1931; Strocka 1978, 893. 
6 Es wird vorausgesetzt daB ursprUnglich diese Darstellungen einfache Melallbeschlăge gewescn waren (Hcsberg 1981, 

201; Lehmann 1952, 28, fig. 2, pl. 8). 
Roux 1961, 271, Abb. 77. 

8 Courby 1912, 3, Abb. 3. 
9 Mc.Credie, Roux, Schaw 1992, 174, Abb. 117. 
1° Fraser 1990, Abb. 162. Derwăhnt sei auch das Frics eines Baues von Eresos/Lesbos (Fraser 1990, 62 - 63)_ 
11 Mc.Credie, Roux, Schaw 1992, 172, Abb. 115 - 116; 175, Abb. 118. 
12 Vallois, 247 - 248, Abb. 92. 
13 FUr die Typologie der Darstellungen von Girlande in der Wandmalerci, auf Getăsse oder verschicdcnenTypcn von 

Altare oder anderen isolierten Denkmălem der in der GroBarchitcktur, siehe Stephan 1931. 
14 Napp 1933, 8. Nach Napp, erscheint das ălteste Beispiel ciner Girlande ("serlllm" oder "e11carpu") auf dem runden 
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zwischen Bukranions - Girlanden und Phialen in der groBen Architektur oder in einem Architekturkontext 
(also Steindarstellungen) erstmals in der ersten Hălfte des 3. Jh. Das erste bekannte Beispiel wird von der 
parapet der Rotonde der Konigin Arsinoe aus Samothrake (289 - 281 v.u.Z.) 16 dargestellt, wo aber diese 
Kombination einen Verzierungstyp ausdri.ickt der in der dreiteiligen nomuilen Reihenfolge17 noch nicht 
festgelegt worden ist. In normaler Form, eingefugt in das traditionell gewordene Schema, erscheint sie in 
Ostgriechenland vor der Mine des 3. Jh., auf dem Marmorfries des Tempels der Demeter aus Pergamon (283 -
263) 18

, dann beim Tempel des Asklepios aus Pergamon 19 und bei den vier runden Altare der Fassade des 
groBen Felsendenkmals (Archokrateion) von Lindos20

• 

Stabilisiert in einer Verzierungsformel, die durch Bukranions21 (als tragendes Element), Girlande 
(getragenes Element) und durch die, in der freicn der Oberflăche des Hintcrgrundes geordnete Phiale 
ausgedrtickt wird, kennt dieser Verzicrungstyp eine weitrăumigc Verbreitung in hellenistischer Zeit, um dann 
in verschiedenen Varianten auch in der romischer Zeit Ubernommcn zu werden 22

• 

Wenn ursprtinglich die Vcrzicrung mit Bukranions und Girlanden (zu denen spăter sich auch die 
Phialen gesellt habcn) cine Sinnbildung der rcligioscn Feierlichkcitcn implizicrte, mit der Zeit schwăchte sich 
die sakrale Bedeutung ab um letztcndlich ein reines architektonisches Verzierungsmotiv zu werden 23

, das bei 
der Ausschmtickung von eigentlichen (sakralen odcr profanen) Bautcn 24

, von Grabclenkmălern25 oder der 
monumetalen Bascn von Standbildergruppcn 26 oder Allăre27 verwendet wurde. 

&2. Die mit diescm Verzierungstyp ausgeschmtickten Fricsen von Histria, wurden alle auf ebenen 
Flăchen ausgefuhrt und habcn wahrscheinlich in ihrcr Mehrzahl, einiger Altăre oder rechtwinkligen Basen von 
Votivdenkmălern oder Standbilder angchort. Es ist nicht ausgeschlossen, daB einige Bruchstticke von leichten 
antablamente stammcn 28

• AuBer dcr Intercsse die von ihrer beeindruckenden Varietal angespornt wird und die 
manchmal durch eigenartigc Formdeutungen untersttitzt wurde, kann ihre spezifische Anwesenheit Hinweise 
fur die Permeabililăt der histrianischen Gesellschafl ftir qualitativhohen ktinstlich-architektonischen. 

Altar von Delphi (wahrscheinlich die ersten Jahre des 3. Jh.), in eincr kompaktcn, kaum betonier Form (fi.ir die 
Anfangsformen kennzcichnend). 

15 Napp 1933, 8. 
16 Mc.Credie, Roux, Schaw 1992, I 7:!, Abb. 115 - 116. 
17 Unter dieser Form verstehen wir die Kombination in der die Bukranions als tragendes Element der Girlande und die 

Phiale (Roselle) in der i.iber den Girlandebogen liegende freien I·lilche sich belindet. 
18 Dorpfeld 1910, pl. XVIU, XX; Boht1. 1981, 42 - 43, pl. 27 (I· 11). 
19 Ziegenaus, De Luca 1968, 79, Taf. 34 b, c; Bingol 1991, l:!O 124. 
20 Dyggve 1960, 513, Abb. XllI/16, 514, Abb. XIII/21. 
21 Oder andere Typen von Protome (siehe Napp 1933) 
22 Honroth 1971; Tocbelmann 1923, 9 - 12, Abb. 8 -- 9, 11 -- 12, etc. 
23 Mc.Credie, Roux, Schaw 1992, 177. 
24 

Einige Beispiele: die Friesen des Opisthodoms des Tcmpels der Artemis von Magnesia auf dem Meandru, 
kreisformigcs Denkmal aus ll1asos, die Gymnasien von Milet und von Olympia, der Frics von Notion, dcr Frics des 
Tempels des Apollo Chresterios von Aigai. (llumann, Kohte, Watzingcr 1904, 81, Abb. 76 - 77; Picard 1921, 105, 
Abb. 8; Demagnel, Laumonicr 1923, 370, Abb. 15/16; Wiegand, Schradcr 1904, 273, Abb. 281; Stephan 1931, 30; 
Schede 1964, 65, Abb. 78. 

25. z . B. das Grab des Bibulus oder das sogenannte "Ehrcngrab" von Milet (Dclbrueck 1912, 32 - 41; Abb. 32, 35; 

26 

27 

Hesberg 198 l, Taf. 66/2; Dyggve 1960, Abb. VII/ 16. 
Wie z.B. das Dcnkmal des Prusias (Stcphan 193 l, 29). 
Fi.ir runde Altăre von kleinen Dimensionen oder for rcchtwinklige Allăre siehe Pfuhl 1905, 88, Abb. 18; Yavis 1949, 
passim; Berges 1986; Fraser 1977, Abb. 43 a--d, 43 c--d, 54 a, d, einschlieBlich das Votivallar von Pergamon (Abb. 71 
d) oder das rechtwinklige Altar von Dclos (Abb. 74f). Von den mo1111me11tale11 Altiire mit Friesen mit Bukranions und 
Girlande erwahnen wir das Altar der Artemis von Magnesia auf dem Meandru oder das Altar des Artemision 
(Humann, Kohte, Watzinger 1904, 94, Abb. 92; Gerkan 1943, Beii. D. Fi.ir die Altărc von Pompei, Kos oder von 
Eklcsiasterion von Priene, siehe Conz.e, Schuchardt 1899, 158 - 164. 

28 
Leider gestatten die (mehrteils unbekannten).Fundumstănde und der bruchsti.ickmăBige Aspekt der Sti.icke keine 
ausreichenden Beobachtungen fiir cine cinwandfrcie Zuweisung. Auf jedem Fall gestattet die geringe Starke der 
Platten, auch in den "maximalen Filllen, nur hypothetisch ihre Zuweisung den Friesen eigentlicher Denkmăler, von 
bescheidenen Dimensionen (manche davon wahrscheinlich vom aedicula-Typ.) 
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Ausdrucksformen anbieten. Neben anderen architektonischen Belegen29
, konnen sie also wertvolle 

Andeutungen fur die Bereicherung des Bildes der Tragweite der kiinstlerischen Bautătigkeit anbieten und 
unterstiitzen die Hypothese der Existenz einer Bliitezeit wăhrend der hellenistischen Zeit30

: eine groBe Zahl der 
Bruchstticke wurden aus Marmor hergestellt, ein geniigend aufwendiges Material um sie zu unterstiitzen, und 
das unabhăngig ob die Stiicke von einheimischen Meister hergestellt wurden oder ob, vollstăndig ausgefuhrt, 
sie importiert wurden. 

Leider sind die stilistischen Kriterien der chronologischen Einordnung der Bukranions oder der 
Girlanden noch ungentigend geklărt worden, die extrem empfindlichen Mutationen der Formen sind schwierig 
unmittelbar mit der chronologischen Entwicklung in Verbindung zu bringen 31

• Am schwierigsten ist die 
Aufklărung eben der Frage der formellen Entwicklung der dreiteiligen Verzierung im Laufe des 3. Jh. und 
zwar nach seiner Gestaltung als solche auf dem Fries des Tempels der Derneter aus Pergarnon: zwischen dern 
Zeitpunkt der Errichtung des Tempels und dern Ausgang des 3. und Anfang des 2. Jh. (das heiBt bis zu den 
runden Altăre des Archokrateion von Lindos32 und bis zur Errichtung des delphischen Denkrnals des 
Prusias33

), sind unsere Kenntnisse bescheiden. Wie es auch sein ist, was die so verzierten Friesen anbetrifft und 
die monurnentalen Basen oder rechtwinkligen Altăre angehoren, ist bekannt, daB sic im Laufe des 2. Jh. oft 
belegt werden konnen 34

• Was mit relativer GewiBheit fcstgestellt werden kann, bezieht sich auf den Aspekt 
hellenistischen UrJiprungs der Bruchstiicke von Histria, was aber selbstverstăndlich nicht heiBen wtirde, daB 
ihre chronologische Einordnung sich ausschlieBlich auf hellenistischc Zeit beschrănken wtirde. Einige Aspekte 
sind fur die Hervorhebung ihres grundlegend hellenistischen Charakters (oder Ursprungs) ausdrucksvoll: in der 
Mehrzahl der Fălie hat der StilisierungsprozeB cine dreicckig zugespitzte Forrn der Bukranions bewirkt, mit 
leeren, stark stilisierte "Halbaugenhohlen", und somit dcn sogenannten "Hautschădeltyp"35 darstellend, aber 
in manchen Făllen den Stempel einer spăteren Zeit tragend und durch dcn Lauf dcr sie durchquercndcn 
"Wiilste" (und die leicht die Nasenform hervorheben) den "Nacktschădel'"6 ankiindigcnd. Was die, dcn freien 
Raum tiber die Girlanden einnehmenden Phialcn (oder Rosetten-Phialen) anbctrifft, sind sie in einer reichen 
Formbreite belegt: von der realistischen Darstcllung der paterae fur Libationen (mit Mundrand, zentralcrn 
omphalos und radialen Elementen) und bis zu den, wahrscheinlich aus der Toreutik der Kultgefaf3e37 

29 Neben dorischen Marmorkapilelle, Bruchstlicke de antablamente, Friesen mit Rankenverzierung von kleineren, 
wahrscheinlich Votivdenkmălern, die Fassade des Tcmpcls des 'Theos Megas, kann (auch wenn nur als beilăufiges 
Argument) <las bcrUhmtc, von einem BUrger aus Histria in Pireus errichlete Grabdenkmal (Museum aus Pireus) 
erwahnt werden. 

30 Die Hypothese einer exzeptionellen BlUtezeit in Histria in hellenistischer Zeit wurde schon von V. Pârvan untersttitzt; 
ausgehend ausschlieBlich von den epigraphischen Quellen hat D.M. Pippidi cine entgegengesetzte Auffassung vertreten 
und den Gedanken eines Verfalls in der erwăhnten Zeitspanne poslulicrt. Die archaologischen Quellen scheinen die 
erste Hypothese zu untersltitzen (Pârvan 1923, 12 - 13; Pippidi 1966, 35; Suceveanu 1994, 135, n. 24). Wir gestatlen 
uns anzudeuten, daB sowohl die Argumente "cier Bltilezeit" (als auch die entgegengesetzten) genauer in den 
verschiede11e11 chro110/ogische11 Absc/111itte (der helenistischen Zeit) eingegliedert werdcn sollen. Eine Hltitezeit 
wahrend der geswnte11 Laufzeit der hellenislischen Zeit, dic einige Jahrhunderle gedauert hat, kann vom 
architektonischen Winkel betrachtet, beim jetzigcn Forschungsstand nicht angcnommen werden . 

31 Z. B. H. von Hesberg erwlihnt (Hesberg 1981, 204), daB keine der Girlandc aus Italien in befriedigender Weise daliert wurden. 
Im Fall einer Bezugsdenkmfilem, wie z. B. das runde Altar von Tivoli, das Grab des Bibulus, das Altar des Hermes und Maia, 
wurden, in Funktion des Clum1kters der bzschrifte11 und wenigcr ausgehend von cier Typologie der stilistisch-ommnentalen 
Ele1ne11te, allgemeine chronologische Einordnungen vorgeschlagen (Syllazcit). Ein lypischcr Fa11 cines sokhen Verfahrens 
(Form der Buchstabcn, kommt auch in Histria vor (cier Fries der Basis des Athenagoras, siche weiter unten). Eine Datierung 
ausschlieBlich durch Kontext ist auch im Falle eines Frieses mit Bukranions und Girlande, der als zusatzliche Verzienmg auf 
dem oberen Teile eines Reliefs von Delos erscheinen (Fuchs 1959, 49 - 50). 

32 Die Datierung dieser Altare ist umstritten: nach Berges soll die ăltere Datierung im Jahre 225 auf das Ende des 3. und 
Anfang des 2. Jh. nuanciert werden (Berges 1986, 95). 

33 Errichtet im Jahre 180 (Berges 1986, 91); Courby 1927, 263, Abb. 207; 267, Abb. 209. 
34 Fraser 1977, 14. 
35 Nach cier Typologie von Napp 1933, 2; nach der von Ch. Borker wtirden die Bukranions von Histria in dcm, aus dem 

Fries des Tempels der Demetcr von Pergamon abgeleiteten Typ einordnen (Bărkcr 1975, 244 - 250). 
36 Borker 1975, 244 - 250. 
37 Ftir mogliche Mode1le aus dcr Thoreutik: Pfrnmmer 1987. Ftir die Typen von "Bliitenschale" oder ''Omphalosst:halc" dargeste1ll 

inklusive auf Friesen mit Bukranions, siehc, St:haewen 1940, Tar. V, 3; Luschey 1939, passim. Auch die eigcntlichcn Roselten 
haben ursprtinglich Symbole cier Kultzeremonie dargeste11t: dic acht konkaven Rlălter einer rosettenformig stilisierlcn Phiale 
cier Rotonde aus Samothrake, reproduzjeren eine Opferkekh (kemos); auf der inneren antablament der Propylaen aus 
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inspirierten stilistischen, stărker ornamental betonten Umwandlungen. Es ist aber praktisch unmoglich aus 
diesen Kennzeichen chronologische SchluBfolgerungen ziehen zu konnen, und clas wegen der groBen Varietăt 
der Typen von Phialen, dic bis in die spătromische Zeit verfolgbar sind38

• 

Ausgehend von der Typologic der Girlanden, konnen die Fricsen von Histria in zwci groBc Kategorien 
gegliedert wcrden: Friescn mit Girlandcn mit Lorbeerblăttcr und Friescn mit vollstăndig glatte unvcrziertc 
Girlandcn. Dic crste Katcgorie stellt einen sogcnannten ''urspri.inglichcn" traditionellen Typ dar und ist 
erstmals im steinernen architektonischcn Zusammenhang der erstcn Hălftc des 3. Jh. am Tempel der Dcmeter 
aus Pergamon belcgt. Es soli aber dabei hervorgchoben werden, daB in Histria Girlanden dieses Typs (im 
allgemcinen schlank), durch die nicht konscquent ausgeftihrte Behandlungsweise der Blătter, mit zu der 
OberOăche des Hintergrundes gedrehten AuBenspitzen, geni.igend vage an die Girlanden des Tempels der 
Demeter erinnern. Ungefahr an diesen Eigenartcn beschrănken sich die Parallelcn mit den Typ aus Pergamon 
und das aus dem Grund, weil wtterschiedlich ::um Model aus Pergamon keine der Girlanden von Histria nicht 
eine, sondem eine doppelte Richtung des Blătterla1~fes aufweist, cin bedcutendcr Umstand der vollkommen 
verschieden die Anordnung der andcren spezifischcn Zubchorc impliziert (Echarpe, Ringe usw.) . 

Die andcrc Katcgorie erschcint untcr formcllcn Standpunkt betrachtet als einc Rarităt39 • Dcr 
exzeptionellc Charakter ist von cincm grundlcgcndcm Mcrkmal bcstimmt: die Girlandc ist vollstăndig 

unverzicrt40
• Ausgchend von ihrer dimcnsionalcn Bcdcutung und ihrcr Schlankhcit ăhnelt sie den Sti.icken der 

ersten Kategoric, doch lăBt sich in manchcn Făllen cine bcdcutende Tcndenz zur Vermindcrung der Stărke 
beobachten. Es ist schwicrig cinwandfrei das Erschcincn dieses eigenartigcn Typs von Gi.irtelgirlande zu 
erklăren, was uns abcr nicht vcrhindcrn kann, cinigc mt>glichc lnterpretationsvarianten zu bcsprcchen, ohne 
aber vorher noch zu unterstrcichcn, daB jcdc dicscr Katcgoricn formcllcn Variantcn auch in dcm allgemcinen 
Aspekt (wcniger dcr allgcmcine Typl dcr Bukranions aufzcigcn, dic entwcdcr mit infula-stemma odcr mit 
einfachen Bănder (taenia) ausgcschmi.ickt wurdcn odcr auch ohnc dicse ZubchOrc erschcinen. 

Variante 1. Man kann voraussctzcn, daB in Wirklichkcit dic Girlandcn vcrzicrt, abcr nicht skulptiert 
sondern bcmalt warcn. 

la. ln dicscm Fall klinntcn sic in dcr wohlhckannten Familie dcr Girlandcn mit Blăllcr eingcglicdcrt 
werden, wobci sic sich nur durch dic Dars1cllungs1cchnik der Vcrzicrung absondcrn. Der Umstand daB kcinc 
Farbcnspuren crhaltcn gcblicbcn sind, stcllt dic Gi.iltigkci1 dcr Hypothcsc in Fragc, doch kann das ihrc 
vollstăndige Ausschaltung nicht bcwirkcn. 

lb. Man kann in dcr gla11cn Girlandc aus Histria cine mchr odcr wenigcr wcitc Vcrwandte des Typs 
"Sc/murr-Girlande" schcn, an der sic sich, mit cinem gcwisscn Vorhchalt abcr, als allgemcine Form annăhern 
konnte. Der Bctrcffcndc Typ von Girlanden crschcinl in sptithcllcnistischcr Zeit (Ausgang des 2. Jh.) und kann, 
dank scincr cigcnartigen Darstcllung auf cincm Fries mit Bukranions (in Stukkatur). in cincm Architcktur
kontext ci nes Gebăudc von Delas wicdcrgcf unden wcrdcn 41

. 

Variante 2. Die Hypothcsc gcht von dcr, objcktiv vom Aspckt dcr Vcrzierung angedcuteten 
Voraussetzung aus: dic Girlandcn warcn, so wie man hcute beobachten kann, ab initio vollstăndig glall, ohnc 
irgendeinem Verzicrungszubchor. 

38 

Epidauros wechseln sich dic Bukranions mit Eier-Phialen (iiberlagcrt von Roselten) und dic als ldcogranunc dcr Grabsillen dcr 
Lhymcn des Heros bctrnchlcl wurdcn (Roux 1992, 174 - 175, Abb. 117, 119; fi.ir Opfcrkclchc dercn Modcll von den Phialen 
(Rosetlcn) schcinbar iibcmonuncn wurdcn sichc Lullics 196'.!, 622, Abb. 21 - '.!2. Spaler schwăchl dcr betontc Dekorativismus 
der Roscllcn dic cmblcmalischc Absichl ab. Dic Variclăl der formalcn Erfindungcn und dic Kapazjtăl sic (sowohl dic RoscUen 
als die Phialc) mit Architekturomamcntik zu kombiniercn schcinl uncndlich zu scin (1ahlrcichc Bcispicle bei Ddbrucck 191 '.!, 
Band I, 148, Abb. 83, 86; Band II, 84, Abb. 81, 85, Abb. 82; Honrolh 1971, I, Abb. 2; Cavalieri Manasse 1978, L Tat: 28/60, 
61, 65; Taf. 29/63; Taf. 30/68- 73; Taf. 3lnl, 74). 
Siehe z.B. Schaewcn 1940, passim; 1-lesberg 1981, Taf. 73/1, 64/2 (die runden Altărc von dcr Villa Celimontana und 
Brescia - Galeria dci Candelabri). 

39 Bordenachc 1987, 23 - 28, Abb. I - 2 . 
.io ln Kombination mit dcm Bukranion, kann die glattc Girlande auf dcm rundcn Altar von 'Jbcra angctroffen werden 

(siche Bordenache 1987, 23 - '.!8, Abb. 1 - 2). Nach Napp (1933, 13) ist die Vcr.lierung des Altars nicht vollcndet. 
41 

Mit tenni1111s post quem 110 - 104 v.Chr. (Napp 1933, 13; Picard 1921, 112, Abb. 95). 
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2a. Die einfachste42 Modalităt fur die Rechtfertigung der Erscheinung eines solchcn Typs dcr 
Verzierung liegt in der Annahme der Absenz jedwelchen Verzierungszubehors (Blătter, Echarpe), der fur 
gewohnlich dem Bild der Verzierung der Girlande Gefuge verleiht, als impliziter Ausdruck einer estetischen 
Vision welche die exzessive Vereinfachung des formellen StilisierungsprozeB ertrăgt. Solch eine Vision, 
welche durch die Vereinfachung der Form, einen groBen Teii der Substanz einer geistlichcn Tradition verdiinnt 
(gebunden an dem festlichen und sakralen Inhalt) mit der am Anfang die dreiteiligen Darstellungen von der 
Art Bukranions-Girlanden-Phialen43 versehen wurden, konnten letztendlich Teii einer ăstetischen Anschauung 
einer einheimischen histrianischen Schule gewcscn sein. 

2b. Eine andere Variante kann von der Anwesenheit dcr glatten Girlanden auf Steinmatcrial suggericrt 
werden, aber nicht in dreiteiliger Reihenfolge (sondern ausschlieBiich mit stilisierten Phialen kombinicrt, also 
ohne tragende Bukranions ), auf den so genannten und vor aliem im 2. Jh., in dcn ostlichen Gcbieten und vor 
aliem in Nordafrika und Syrien frequenten Girlandensarkophage44

• Es ist nicht ausgeschlosscn daf3 die 
Adoption der glatten Girlande in Histria von solchcn Modelle becinflu13t worden war und zwar durch direkte 
oder mittelbare Vermittlung der betreffenden Ausstrahlungszentncr. 

2c. Die letzte Interpretation dic hier erwiihnt sein soli, die abcr wcitere Variantcn impliziert, sliitzt sich 
auf die Annahme der hervorragendcn Rolle des emblematischen Inhaltcs. Somit ist dic glattc Girlandc wic sic 
in Histria erscheint, nicht das ausschlieBliche Ergcbnis ciner stilistischen Anschauung sondcrn sie scndct mit 
Schwergewicht eine festliche und sakrale Tradition45 

2c1• Als eigentliche Form kann dicser Typ von Girlande als dic Transfiguration im eigcnartigen Dekor 
der friihesten Formen der reellcn Girlande betrachtet werden und zwar der bandformigen Girlandc (taenia), dic 
vornehmlich durch die Darstellungen auf den bemalten Gefâf3e46 oder durch die prothesis-Szcnen (bemalt auf 
den Grabdenkmăler)47 bekannt ist. 

2c2• Im Bereich des Zubehors der sakralen Rituellcn sucht auch G. Bordenache Parallelcn. Sic 
identifiziert die glatte Girlande mit einem einfachen Wollgiirtel (Typ i1~fu/a) und vertritt die Meinung, dal3 ihre 
Darstellung auf Steinmaterial gleichzeitig mit dem blăttergeschmiickten Typ erschienen ist, also in der ersten 
Hălfte des 3 Jh.48 

In dem ausgiebigen Rahmen dieser Hypothese bleibend und angesichts dcr exzeptionellcn Rarităt des 
Auftauchens der glatten Girlande auf Steinmaterial in der eigenartigen dreiteiligen Verzierungsscric und vor 
aliem der Insistenz mit der dieses Motiv in seiner komplelten Form in Histria dargestellt wurde49

, stcllt sich die 

42 Wir schlieBen die im Prinzip achtbare Hypothese, nach der aus irgendeinem Grund die Girlande nicht vollcndet wurden 
aus; cine solche Modalităt der Behandlung ist schwierig mit Argumenten die dcn inneren Kcnnzeichen des Stiickes 
entsprechen. 

43 Die Vereinfachungstendenz der Verzierung ist evident, einsschlieBlich auf der Ebene der Proiile der oberen und 
unteren Register der Platten; mehrmals enthalten die ionische oder lesbische Kyma sowic auch die Astragale kein 
spezifisches Dekor und wurden in glatten Oberflăchen behandelt. 

44 Martini 1972 - 1973, 299 - 300, Abb. 17 /a, b) 
45 So auch Bordenache 1987, 26, mit Anm. 10. 
46 Stephan 1931, 24 - 25. 
47 Zahlreiche Beispiele konnen im Falie bemalter Grăber (4. Jh.) von Paestum beobachtet werden, wo die (glatte) Band

Girlande einen bedeutenden Platz in die Komposition einnimmt; sie erscheint fi.ir gewohnlich als an das Architrav 
angehăngt (aber auch die Săule umhiillend) und ist oder nicht kombiniert mit Girlandcn mit Blătter (Pontrandolfo, 
Rouveret 1992, 36, Abb. 19; 116 - 117, Grab 52; 148, Grab 58; 164 - 167, Grab 8, 30; 216, Grab Ul; 279 - 286, Grab 
2,4; 288, Grab 3, etc.). 

48 G. Bordenache bespricht in diesem Zeitabschnitt iiber die Erscheinung des Typs mit glatter Girlande, weil sic einige 
StUcke aus Histria als zeitgleieh mit den Friesen (mit Girlanden mit Blătter) der Basis des Athenagoras betrachtet und 
welche sie, viel zu friih nach unserer Meinung, in die erste Hălrte des 3. Jh. einordnet (siehe Bordenache 1987). Zur 
Frage der Chronologie, siehe unten. 

49 Vorlăufig sind wir gezwungen anzunehmen, daB zwischen dem Zeitpunkt des Erscheinens der glatten Girlandc von Arsinoeion 
(wo die Forme} Bukranion-Phialc-Girlande noch nicht als konsolidiert in der dreiteiligen normalen Suite erscheint) und dem 
Zeitpunkt an dem der Omamenttyp als fixiert in Pergamon (Demetertcmpel) in der spăter traditioncll werdenden Suite 
erscheint und auch spăter im Laufo des 3. Jh., kein Beispiel ciner glatten Girlandc in Kombination mit Bukranions bclegt 
werden kann. Das einzige Beispiel (auBer Histria) von glatter Girlande auf Steinmaterial gehort erst dem 2. Jh. an und wird 
vom runden Altar von Thera dargestellt, der in Funktion des Inschrift.inhaltes zwischen 164 - 145 v. Oir. datiert wurde. Bei der 
Abweisung der von Napp formulierten Hypothese (die Moglkhkeit dal3 dic Verzicrung der Girlande nicht vollendet sei), 
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Frage ob im Falie der Friesen von Histria die Absicht der Sinnbildung eines sakralen Inhaltes nicht auch ein 
Element der Eigenartigkeit enthălt. 

Diese Frage wurde uns von der Tatsache suggeriert, daB mit Ausnahme von Histria, obwohl wir 
vorlăufig keine glatten Girlanden in der dreiteiligen normalen vollstăndigen Suite dargestellt auf einer planen 
Oberflăche kennen50

, es ein gut bekanntes Beispiel gibt in der sie trotz atypischer Position, in Kombination 
mit Bukranions und Rosetten erscheint: es ist die Rede von der im leichten Relief im sekundăren Plan 
skulptierLen Echarpe-Girlande (im Rticken der Bukranions und mit der Rosetten-Phiale als tragendes Element) 
von den Parapetplatten der Rotonde der Arsinoe aus Samothrake51

• Ihren Sinngehalt wurde ausgiebig von 
G. Roux52 behandelt, wobei der Verfasser sie în Verbindung mit der, auf einer Scholie aus Apollonios in 
Rhodos erwăhnten heiligen Echarpe(oder Giirtel)-p01phyris-in Verbindung stellt53

• Dieser Typ von Echarpe 
(porphyris) erscheint auf SteinmateriaJ dargestellt, allerdings nicht unmittelbru54 în Kombination mit Bukranions, auf 
einer Grabstele von Samothrake, wo zwei glatte kronenfdrmige in starkern Relief5 gerneiBelte Girlanden als Symbol
Sinnzeichen beiderseits der Liste der Eingeweihten der Gotter-Kultus aus Samothrake positioniert wurden. Folglich 
betrachtet G. Roux daB die hinter den Bukranions gelegenen Echarpe-Giirtel auf den parapete der Rotonde der 
Konigin Arsinoe mit ăhnlichen sinnzeichenlichen Funktionen beladcn wurden und eigentlich Symbole der, von den 
cingcweihtcn Jtinglingc in dcn Mystericn der GroBen Gotter, als Schutztalismane getragencn roten Echarpe 
(porphyris) rcprăsenticrcn56 • Der Autor betrachtct eben daB dicse pophyris-Echarpe am Ursprung dcr zuktinftigen 
Darstellungcn von Girlanden in dcr dreitclaigcn normalen Suite stchen57

• 

Das ausschlicBiichc Hcranzichcn dicscr Parallclc, implizicrt nicht unbcdingt dic Bcweisfuhrung der 
Moglichkeit, daB dcr histrianische. Typ unmittclbar von den Eingcwcihtcn in den Mystcrien der GroBen Gotter 
aus Samothrake getragcn wurden; cs ist aber fahig anzudeuten, daB dic glattc Girlande aus Histria dic 
Tradition cincr Verzicrungsformcl vcrmittclt dcrcn Ursprung in Samothrakc licgcn kann und dabci cinen 
bestimmtcn Typ cincr sakralen Echarpc mit dcr Absicht transliguricrt, in eincm bcstăndigen Material dic mehr 
ader wenigcr cntfcrntc Tradition cines Rituals zu i.ibcrtragcn, cventucll sogar der Einweihung im Kult eincr in 
Histria vcrchrtcn Divinităt und folglich nicht nur cine stilistische Option darstellt58

. 

wirkt G. Bordcnachc nicht schr Ubcrt..Cugcnd. Dcr Fall dcr auf cincm Altar ("briile-parfum") dargestellten glallen 
Girlandc, dic in cincm I laus des Theatcrviertcls von Delos gcborgcn wurde, kann nicht in Anbctracht gcz.ogcn werden: 
das Ornament (cinschlicBlich das Bukranion und dic Phialc) ist în eincm Anfangsstadium dcr Rcalisicrung stchcn 
gcblicbcn (sichc Dconna 1938, 310 311, 38'.!, fig. 947, pi. CVII[). 

50 Wir crinncm daB am rundcn Altar von Thcra dic Phialcn fchlcn (sichc Hon.lcnachc 1987) und dic Girlandc schr massiv 
und gcwolbt ist (was schr schwicrig cin infula-"GUrtcl" andcutcn konntc). Wir ordncn nicht im Typ dcr glallcn 
Girlandcn dic Girlandcn dcr klcincn Stela mit Nympfcn von Tomis: ihrc beschrcnktc Dimcnsioncn suggcriercn mchr 
dic Unmoglichkcit dcr Vollcndung cincr Vcr1.icrung mit Blăllcr ah dic Absicht glallc Girlande dart.ustellcn; 
andrcrscits kann auch dic Absichl dcr Skii'.zicrung auf cincr dcr Girlandcn cincr milllercn Echarpc bcobachtet werden, 
abcr auch <lcr Vcr1.icht auf <licsc Vcr1.icrung im Fall dcr andcrcn (Bor<lcnachc 1969, Taf. XXXVIII/nr. 84). 

51 

52 

Dcr llmstan<l daB <licsc drci Elemente în Kombination în atypischcr Position crschcincn suggcriert, cntweder daB în dcr 
bctrcffcndcn Zcitspannc dcr Gcdankc <lcr bctrclTcn<lcn Kombination sich noch im Expcrimcnlalstadium bcfand, odcr daB hier 
dcr Ausdruck cincr Auftassung vorlicgt, dic sich als lcbcnunfâhig im L.au!C dcr Zeit ciweisen wird und von der normalen 
drcilciligcn Suite, so wic sic spătcr auf <lcn Fricscn von Pcrgamon als fixicrt erscheint, eP.;cti'l wurdc; mit Ausnahme des 
Frieses dcr Rotondc ist uns nur cin cinzigcr Fall von atypischcr Komhination bckann un<l dcr als cxzeptioncll bctrachtet ist, dcr 
ionische Frics des Portiks dcr Agorn aus Mcsscna (Mc.Crcdic, Roux, Schaw 199'.!, 174, n. 158). 
Mc.Cre<lic, Roux, Schaw 199'.!, 17'.!, Abb. 115 - 116. Dic crstc Erwilhnung dieser Girlandc komml nicht bei G. Roux 
vor (wic cr sclbst glaubt) sondcm bei Bordcnachc 1987, '.!6 und Abb. 5, wclchc sic als Argumet fiir die Identit.ăt 
zwischcn dcm glallcn Typ und ciner i11f11/a. 

53 Mc.Credie, Roux, Schaw 199'.!, 176, Anm. 159. 
54 

Es ist interessanl zu bemcrken, daB obwohl die pop/ryr-Girlandcn auf dicscm Steindokumcnt nicht implizit in der Suite 
Bukranions-Girlandc integricrt sind, scheincn sie in diescm Kontext nicht als frcm<l zu sein: ein kleiner Fries mit 
Bukranions crscheint als dckorativer Zubchor <ler Darstellungen dcr millleren Zone, :zwische11 de11 zwei porphyris
Girlwrde, der besprochcnen Stela (Mc.Crcdie, Roux, Schaw 199'.!). 

55 Lchmann, II, 26 - '.!7, Abb. 35'.!; Frascr (Samotrace) '.!9, 81 - 82, Taf. XN - XV. 
56 Mc.Credie, Roux, Schaw 199'.!. 
57 

58 

Mc.Credie, Roux, Schaw 199'.!. Es erweist sich als notwendig noch auf einmal auf die Hypothese von G. Bordenache 
hinzuweisen. Sie ist der Meinung daB die glalte Girlande gleichzeitig mit der Girlande mit BHi.tter erschienen ist und 
von dieser dann în der gricchisch-oricntalischen und spliter romischen Welt ersetzt wurde. 
Es sei crwlihnt, daB dcr, zwischen 164 - 145 v.u.Z. datierle, runde Altar mit glatter (?) Girlande dem Dionysos. 
gcweiht war (Bordcnachc 1987, '.!7). 
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Und doch gibt es in Histria eine Reihe von Hinweise welche die Moglichkeit dic extrem elastischen 
Grenzen einer solchen SchluBfolgerungen zu i.iberschrciten und die oben angefi.ihrte Hypothesc in der 
Perspektive einer konkreten Realităt zu i.iberdenken. Das groBe Interesse der von G. Roux vorgeschlagenen 
Deutung liegt in der Tatsache, daB sie auch fi.ir die Fălie von Histria ausgedehnt werden kann, mit anderen 
Worten, daB es uns gestattet ist den Ursprung und die Motivation des Auftauchens des betreffenden 
Verzierungstyps in Histria genau in denselben geistlichen Zusammenhang zu suchen und zwar als Fortdauer 
eines spezifischen emblematischen Zubehors eines partikulăren Rituals eines gleichen Kultus durch, auf 
bestăndigem Material applizierte Verzicrungsweisen. Wir gestatten uns diese Ausdehnung dcr Deutung von G. 
Roux fi.ir Histria auf der Grundlage der Information epigraphischer Quellen zu erortern. Drci 
Marmorinschriften aus Histria erlauben diese Denkungswcisc. Die betreffenden Dekret-Inschriftcn bczeugen 
die Existenz in Histria in hellenistischcr Zeit eines, den Gotter aus Samothrake gewidmetcn Hciligtums59 und 
suggerieren weiter auf die bemerkenswcrte zeitliche Dauer des bctrcffendcn Kultus60

: der Tempel der Gotter 
aus Samothrake "zăhlte unter den oft besuchten Plătze von llistria und war vielleicht einer ihrer 
monumentalen Bauten, ein Umstand der durch die grojJe Verbreitung des Kultus der Kabiren in der 
griechisch-thrakischen Bevălkerung des Linken Pontos erklăbar ist"61

• 

Es soli weiter hervorgehoben werden, daB die Informationen aus den betreffcnden Qucllcn iiber den 1:vp 
von Bauten der im Zusammenhang mit dem Kultus der GroBen Gotter gcbracht werdcn kann, praktisch 
vollstăndig sind und vollkommen in der spezifischcn (wahrscheinlichen) Funktionalităt dcr Bauordnung der in 
Histria geborgenen Friesenbruchsti.ickc integriert werden konnen: wenn alic drei die Existcnz cincs Tempels 
bezeugen, befi.irwortet cine davon62 sowohl auch die Anwesenhcit cines Altars als auch der Basis 
(wahrscheinlich aus Marmor) auf wclcher das bronzene Standbild des Dionysos der Sohn des Strouthions, der 
mit der Priesterwi.irde des Kultus der GroBen Gotter investiert wurde, crrichtet werden solltc63

• Aus dcn 
erhaltenen Inschriften werden hier ausschlieBiich dic Stcllen angeftihrt, dic in Vcrbindung mit den bczeugtcn 
Typen von Denkmălern stchcn: 

-1nschrift nr. 1164
: [ .•• ] Das prăsente Dekret soli aur ciner Stcinplattc unter dcr Fi.irsorgc dcr Hegemone 

skulptiert undim Tempcl der Kabircn aus Samothrakc aufgcstellt wcrdcn". [s.n.] 

-1nschrift nr. 1 cf5
: [ •.• ] Dic Hegemonen sollcn darauf achten, daB dicses Dckrct auf ciner Marmorplattc 

skulptiert und in der Nachbarschat des Altars dcr GC>ttcr aus Samothrakc aufgcstellt wcrden soli, und nach .dcm 
das Standbild errichtet scin wird, auch auf sciner Basis ... "f s.n.] 

- 1nschrift nr. 58'6: [ ••• ]Das prăscntc Dekrct soli auf eine Marmorplattc skulpticrt und im Tempcl dcr 
Gotter aus Samothrake aufgcstellt werden. 

Als cin Bekronung dicser Informationen in Verbindung mit der von G. Roux angcbotcner Deutung fi.ir 
die glatte Girlande der Rotonde der Konigin Arsinoe, kann vorausgcsetzt wcrden, daf3 die Anwesenheit der 
glatten Girlanden auf den Bruchsti.icken dcr Fricscn von Histria an ihrem Ur.sprung den Gedanken der 
stilistischen Transfiguration gehabt hat, so wie sic crstmals in Samothrakc beobachtct wurde: ăhnlich den, auf 
den Parapeten der Rotonde dargestellten glattcn Girlanden, symbolisierten, wenigstens an ihrern Ursprung, 
auch die glatten Girlanden der Friesen von Histria, dic, von den im Kultus dcr GroBen Gotter aus Samothrake 
Eingeweihten getragene Porphyris-Echarpe. In tcmporaler Perspekiive aber, vcranschaulicht der histrianische 
Verzierungstyp cine empfindlich fortgeschrittene Entwicklungsstufe: in Samothrakc sti.itzt sich die Girlande 
nicht auf die Bukranions, sie erscheint im Hintergrund, in ihrcm Ri.icken, wăhrcnd in Histria dic ornamentale 

59 ISM I, (Pippidi), Inschrift Nr. 11 (S. 78 - 80); Nr. 19 (S. 99); Nr. 58 (S. 157 - 160). 
60 In Funktion der Inschriften die ihn bezcugen, existicrte der Tempcl dcr Kabircn schon aus dcm 3. Jh.-bcstătigt durch 

die Inschrift Nr. 11 und Nr. 19 und existierte, laul dcr Inschrifl Nr. 58 weiter auch im'.?.. Jh. (ISM I, Pippidi ). 
61 ISM I, (Pippidi), 80. 
62 Das Dekret flir Dionysos (3. Jh.), gcehrl als "Wohllătcr" dcr Burg t1ir den Umstand daB er, in cincm Moment des 

Geldmangels, er der Gemeinschaft 1000 goldene Stater gcschcnkt hat - ISM I, (Pippidi), 101. 
63 ISM I, (Pippidi), 101. 
64 Inschrift von D.M. Pippidi in das 3. Jh. datiert - ISM I, (Pippidi), 78 - 80. 
65 Das oben erwăhnte Dekret des Dionysos Soim des Strouthion. 
66 Das Dekret betreffend Meniskos, wo unter anderm auch die Pflicht der Ehrung seiner Erinnerung fi.ir seine 

GroBzligigkeit den Blirger gegenliber, durch jăhrliche offentliche Feste erwăhnt wird. Nach der Form der Buchstaben in 
das 2. Jh. datiert - ISM I, (Pippidi), 158. 
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Komposition als stabilisiert in der dreiteiligen jetzt typisch werdenden Suite sich offenbart, in der die 
Bukranions als tragendes und die Girlande als getragenes Element erscheint Der chronologische Abschnitt in 
dem die Friesen aus Histria realisiert wurden scheint also spăter zu liegen67

, einige davon scheinen in 
romischer Zeit hergestellt worden zu sein. Wir werden weiter je ein, fur die zwei Kategorien kennzeichnendes 
Sttick analysieren. 

&3. Platte einer Friese mit Bukranions und glatter Girlanden (Marmor) (lnventarnr. 1666). 
(Abb. 1, Taf l) 

Bordenache 1969, 126 - 127, Taf CXXI, 28/a. 
Dimensionen: Gesamtlănge = 99 cm; Gesamthohe = 29,9 cm: Stărke = 11,3 cm: Zwischenachse 
Bukranions: 11 = 41 cm; 12 = 41,3 cm: Zwischenachse Bukranions-Patera: 11 = 20,5 cm: '2 = 20,6 cm: 
13 = 20, 7 cm; Hăhe Hintergrundl = 17, I cm 

a) Stellt einige vollstăndige Plane dar, die aus drei Teilen ergănzt wurde. Die linke scitlichc Oberflăche 
ist teilweise zerstort; trotzdem sind in ihrcm oberen Teii Spuren der ZahnmeiBel erhaltcn gcbliebcn. 

Dic entgcgengesetzte scitliche Oberflăche weist eincn glatten Rahmcn auf (Brei te -1,5 cm), der restliche 
Teii der Oberflăche wurde mit dcr ZahnmeiBel behandclt (Entfernung zwischen den Zăhnen = 0,4 - 0,5 cm). 
Auf der Untcrscitc kann ein seitlicher glaucr Rahmcn (Br. -3 cm) bcobachtet werden, der restliche Teii der 
Oberflăche weist Spuren einer ZahnmciBel (Brcite d. Zăhne -0,2 cm). Der glattc Rahmcn (Br. -3 cm) begrenzt 
auch die Oberseite an dercn Extremităten sich dic Spuren je eines -fbrmigcn Halbklammcr bcfindcn. Das linkc 
Loch ist wesentlich lănger und mit stark verjiingter Kralle. Die Profilatur am obercn Teii ist glatt wie ja auch 
das Talon an der Basis der Platte. Das Fricscnfcld enthălt drci drcieckige, glattc, schlankc, unglcichstarkc 
Girlande tragendc Bukranions68

. AuBer der relativ beschrănktcn Stărke der Girlanden kann auch ihr 
abgeflachtcs Profil hervorgehoben werden. Stall den Rosettcn crscheincn groBc paterae. mit Randlippe und 
Zentralbuckel: Zcntraldurchmesser: 13, 5 cm; innercr Durchmesser = 11 cm; Buckeldurchmesser -3.1 cm. 

Die drcieckigcn Bukranions habcn cine abgcrundete Schnauzc und sind, mit Ausnahme der 
abwechselnd gewellten Haarstrăhncn des Stirnteils, ăhnlich behandclt worden. Die Homer der scitlichen 
Bukranions sind leicht wellcnfbrmig (an dcm Typ "Cafarelli" erinnernd)69

• Diese Charakteristik scheint nicht 
auch an den mittlcren Bukranions anwescnd zu sein. Im Falie dcr hcrvorstehendcn Halbaugenhohlen lăBt sich 
die Markierung dcr Aufspaltung des Nasenbeins beobachtcn. Die Wulst dcr Schnauze wurdc durch wenig tiefe 
Einschniue (Br. - 0,2 - 0,3 cm) crreicht, dercn schlăngclndcr Lauf sukzessive Golfs bildet und somit des 
"entfleischtcn" Typ ankiindigt. Vor aliem im Falie der zwei seitlichen Bukranions, wurde die Mittelachse durch 
eine schrăge enge Kante dargestellt, eigentlich mit der Absicht die bctontere Unterstreichung des miuleren 
Nasenbeins hervorzuheben70

• Die Girlanden sind offensichtlich schrăg iibcr die tragenden Bukranions und dic 
Realisierung der glcichcn Stărke cntlang ihres Laufcs scheint kcinc bcsondcre Bemiihung gewescn zu sein: 
unter den Paterae-Rosctten sind die Girlandcn cnger gestaltet worden, als ob die dimensionale Hypertrophie der 
Phialen ihre Dimension becinfluBt hăite. 

Dic chronologische Pcrspcktivc in dcr das Errichtungsmoment des Dcnkmals. dcm die Friesenplaue 
angehort hat, festgelegt werden kann. ist beim Fchlcn weiterftihrcndcn lndizien. mit Ausnahme mehr oder 
weniger schwachcn stilistischer Eigenttimlichkcitcn, schwer entscheidbar. Unabhăngig von dcr Motivation der 
Darstellung der glatten Girlanden, miindet die in ihrem Ganzen betrachtete Verzierung, in eine extrem 
verdi.innte stilistische Atmosphăre und veranschaulicht cntschieden eine Option zur Schlichtheit 
(Schematismus?). Die Absenz der gcwohnlichen Zubchore der Bukranions (Schnurre, Bănder), die absolute 
Einfachheit der paterae und die Behandlung in glatten Oberflăchen des oberen und unteren Registers sind 
unmittelbare Implikationen einer Vereinfachungstendcnz und bilden die wichtigste Eigenart des dekorativen 
Ensembles. Wir di.irfen uns wieder die Frage stellen ob diese strenge, den Schematismus erreichende 
Einfachheit, nicht oder doch cine ausschlieBliche Anschauung stilistischer Natur ist oder ihre Grenzc 
iiberschreitend, sie Teii einer einbahnigen Lenkungsabsicht der dekorativen Suggestionen zu einem bestimmten 
eigenartigen Sinngehalt71 des Denkmales dem die Friesenplatte angehort, ist. Eine solche Fragestellung bleibt 
vorerst ohne Antwort und gestaltet noch schwieriger die chronologische Verankerung. Es sei jedoch 

67 
Die Echarpe-Girlande der Rolonde von Samolhrake trilt kaum hervor, ein kennzeichnendes Merkmal ftir die 
Anfangsformen (siehe oben Anm. 14). 

68 In ihrer Mittelzonc, wo sie Leilweise vom Listei der Plattenbasis "angeschnittcn werden. 
69 G. Bordenache publiziert noch ein Bruchstiick (Bordenachc 1969, Taf. CXXIl/281, b) das demsclben Dcnkmal 

angehort: dieses cnthălt eincn (einzigen) Bukranion deren Homer betonter verdreht sind. 
70 

Bei einigcn Fricsen von Histria tritl das mittlere Nascnbein slark im Vordcrgrund und trăgt somit an der "Klărung" der 
Gliederung des Nasenbeins bei (Bordenache 1969, Taf. CXXI/282, 283; Taf. CXXII/ 280 a - b). 

71 In der die Funktionalităt oder die Bcstimmung des Denkmals impliziert sein kann. 
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angemerkt, daB die Verdrehungstendenz einiger der Horner72 zusammen mit Verflachung der, die Bukranions 
i.iberliegenden Girlanden, die Distorsion einiger formalen Elemente (die dimensionale Hypertrophie der 
paterae zum Nachteil der Akkuratesse der ăuBeren Umfanglinie der Girlanden). Hinweise fur einen 
chronologischen Rahmen anbieten, der theoretisch von der spăthellenistischen Zeit (2. - 1. Jh.) dargesLellt ist73

, 

oder nur ihren Ursprung in dieser Zeit hat. 

&4. Aus der Kategorie der Friesen mit Girlanden und mit Lorbeerblătter sollen hier die Friesenplatten 
eines kleinen, unter dem Namen die Basis der Aphrodite oder die Basis des Athenagoras (nach dem. durch 
Inschrift auf einer der Seiten bekannten Namen des Donators) bekannten Votivdenkmals behandelt werden. 
Die chronologische Einordnung dieses Denkmals wurdc in anderen Beitrăgen in Funktion der Buchstabenform 
der Inschrift (siehe unten) fur die erste Hălfte des 3. Jh. vorgeschlagen. 

1. Friesenplatte (Marmor) (lnventarnr. L731c), Abb. ( 2), Taf (2). 
Bordenache 1969, 124 - 125, Taf. CXX/278c; Bordcnache 1967, 143 - 147, Abb. 1/c; Alexandrescu

Vianu 1990, 192 - 195, 214- 215/Abb. 13 - 16. 
Dimensionen: Gesamtlănge = -60,2 cm; Hăhe (/) = 26,9 cm: Tiefe der Unterjlăche (As)= 6,5 - 6,7 cm; 

Tiefe der Oberseite (Ap) = 7,6 cm 
Herk1mft: die, den Pronaos des Tempels der Aphrodite74 uberlagernde Brandschicht mit Dachiiberreste. 

a) Bruchsti.ick einer Eckplatte. Die Randseite (der Ecke) ist leicht geneigt75
• Sie enthălt zwei 

Bukranions mit Girlanden mit lănglichen Lorbeerblătter. Die den Seitenreihen angehorenden Blătter habcn im 
allgemeinen nach Aul3en gebogene Spitzen 76 .Am obercn Teii entwickelt sich eine Profilatur aus vier 
sukzessiven, dimensional amplifizierten Register: ein, von einem Astragal, i.iberliegendes plattes Listei, der 
seinerseits von einem ionischen Kymation i.iberlagert ist und ein plattcs Register. An der Basis dcr Platte 
befindet sich eine analoge Profilatur, mit dem Unterschicd dal3 an SLellc des ionischen, hicr cin lesbischer 
Kymation erscheint. Auf der linken seitlichen Fassade wendct sich die Girlande und selbstverstăndlich auch die 
obere und untere Profilatur der Plattc. Die (rechte) Anliegcflăchc weist eine glatte Anathyrosis-Einrahmung mit 
eingepickelndem detachierten Kern auf; erhalten ist ein rcchtwinkligcs Monticrungsloch (vom trapezformigen 
Querschnitt), das bestimmt war eine stărkere Kohăsion mit dem nachfolgendcn anliegenden Plane zu 
erreichen. Auf die, mit einem seitlichen glatten Saum behandelten Obcrflăche (der restliche Teii trăgt Spuren 
der Zahnmeil3el) befindet sich das Montierungsloch der "formigcn Halbklammer". Auf dcr Unterflăche, in der 
Nachbarschaft der linken Extremităt der Platte, befindet sich ein rechtwinkliges Di.ibelloch. 

b) Die bislang fi.ir die erste Hălfte des 3. Jh. vorgcschlagene Datierung77
, enthălt cin vollkommen 

spektakulăres Element, mit interessanten Folgcn fi.ir die allgemeine Modalităt in der chronologisch der 
Verzierungstyp mit Bukranions und Girlanden sich cntwickelt hat: der Verzierungstyp so wie er auf dem 
histrianischcn Fries fixiert ist, erschcint implizit in Beziehung einer relativcn zcitlichen Konkordanz entweder 
mit dem auf den Platten der Rotonde von Samothrakc dargestellten Typ (wo er noch nicht in der dreiteiligen 
Beziehung fixiert ist), oder mit den Darstellungen vom Tempel der Demeter aus Pcrgamon (die vorlăufig als 
das Debut der Suite Bukranions-Girlanden-Phialen im architektonischen Zusammenhang bctrachtet werdcn). 

72 Obwohl sie nicht eine bemerkenswerte Arnplitude haben, kUndigen sie doch den "Cafarclli" Typ an (Bărkcr 1975). 
73 In solch einer Perpsektive ist es offensichtlich, daB die Annahme von G. Bordenache bezUglich dcr zwci 

FriesenbruchstUcke, aus der sakralen Zone (alte) Inventarnr. L.1691 eincr chronologischen Einordnung am Anfang des 
3. Jh., unannehmbar ist: "Questo fregio puo essere co11tempora11eo al 11111nero 278 [dic Fricscn von dcr Basis des 
Athenagoras]; piti verosimilmente e c.111terioare di q1wlche dece111zio", dic VerfaBerin datiert die Fricsen der Hasis des 
Athenagoras im ersten Teii des 3. Jh. (Bordcnachc 1969, 126, Taf. CXXII/'.?.80 a-b). Man kănnte schlicBen daf3 das 
histrianische StUck die grăBten Chancen hatte, vor den Friesesn des Tempels der Demcter aus Pergamon zu licgen und 
somit sich unter den urprUnglichen Paradigmen des Typs mil Bukranions und Girlande einzuordncn. 

74 Bordenache 1969, 124. 
75 Dieses Delail bildet einen wichtiger Hinweis fi.ir dic Form des Ensembles des Denkmals: dic Basis des Athcnagoras 

wurde als cin Pyramidenstumpf konzepiert , mit lcichl gcneigle Flachcn, entsprechcnd der Linien der Plallcnncigung 
(die Rekonstitution des Denkmals wird mit einer anderen Gelegenheit behandelt werden). 

76 Die Dazwischenstellung der Blatter wurde nicht konsequcnt ausgefi.ihrt: die ăuBeren verdrchten Blălter erscheinen 
ăfters als einfache, in der Hintergrundoberflache melu eingestochene als skulptierte seitliche Anhăngsel. 

77 Bordenache 1969 ausgehend ausschlieBlich von der Ăhnlichkcit der Form der Buchstaben der Iinschrift mit der Form 
der Buchstaben der Weihinschrift vom Architrav des Temples des Theos Megas. Alexandrescu-Vianu 1990, 19'.?. - 195, 
214 - 215, Abb. 13 - 16, Ubernimmt vollstandig die chronologischen Einordnungen, mit implizite Folgcn sowohl fiir 
die Modalitat der Deutung des Anfangs dieser Verzierungsart im nordpontischen Gebiet als auch fiir die klinstlichen 
Tatigkeiten in Histria des 3. Jh. v.u.Z. 
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Dadurch hătte sich die histrianische Verz.iernng, 1uuer chronologischem (und implizit typologisch-stilistisch) A!ipekt 
betrachtet, den Friesen aus Pergamon gesellt und Zlvar a/s Bezugelement fii.r die Eiforschung der Kennzeichen des 
betreffenden Typs von Ornament in der Fn"i.11phase seiner Erscheinung. Auch wenn eine solche Vermutung besonders 
attraktiv zu sein scheint, erscheint sie als wenig wahrscheinlich: vor jeder anderen Betrachtung setzt sich mit Evidenz 
ein grundlegendes Kennzeichen der lnterpretierung der ornamentalen Elemente durch, welche eigentlich die 
dreiteilige histrianische Suite gestaltet. Es lăBt sich hier eine beeindruckende Anhăufung von klar verschiedenartige 
Betonungen in der Behandlung der dekorativen Kernpunkte beobachten, welche, allgemein ausgedrtickt, auf ein 
betontes Gleiten zu einem Dekorativismus hinweisen, der als eigenartig for eine spătere z.eit angenommen wird78

• 

Diese Diversifikation lăBt sich spontan in der distinkten integral diversifizierten Behandlung der Rosetten-Phialen, 
der, die Girlandcn umhi.illenden Echarpe, in den Details der oberen Teile der Bukranions. in der dekorativen 
Behandlung der geperlten Gi.irtel entziffern. 

Die zwci, scheinbar dem l/autschădel-Typ19 angehorenden Bukranions, konnen als reprăsentativ for 
cine "Zwischenstufe" betrachtet wcrden. Sie ki.inden den spăteren "Nacktschiidel-Typ an80 sowohl durch die 
allgemeine Suggestion der "Einticfungcn" die bcidcrseits der Mittelachse eingeritzt wurde (zuki.inftige Golfs 
andeutend) als auch und vor aliem durch die Bctonung der Mittelachse durch eine klar entschiedene 
Einritzlinie die bis zu der Basis der Bukranions lăuft 81 • Die Halbaugenhohlen sind vorgesprungen und evident 
stilisiert. Die Kopfc wurden durch Knotengiirtel (stemma) ausgeschmi.ickt, wclche dic Stirnpartie i.iberqueren, 
sich um die Homer wcnden, hăngcn bcidcrseits dcr Kopfc und cnden cntweder in ciucuri aus drei Străhnen. 
oder in sehr genauausgcftihrtcn Glockchen endcn. Dic eigentlichcn Bukranions sind spitz dreieckig und 
wciscn cine, for cine spătcrc Zeit (2. Jh.) kcnnzcichnendc Vcrji.ingungstcndenz82

• Das Haut mit Străhnen 
wurdc nach eincm skulpticrtcn Umfang trassicrt, in dcssen Inncrcn dic Străhnen in insistent diversifiziertcn 
Trassen von ciner Bukranions zum andcrcn pcndcln. Dic Knotcn der Giirtcl wclchc die Stirnpartie i.ibcrqueren 
zusammcn mit denjcnigcn wclchc die Wurzcln dcr Ht>rncr umhiillen sind viei kleincr als die der seitlichcn 
Schnurrcn, keinc dcr Echarpc wicdcrholt cine idcntischc Vcrzicnmg: manchc wurden mit schuppenformigen, 
von in "Astragale" gclciltc Ringcn bcgrcnzten BHittern, andcrc mit Faltcn odcr wcllenformige "Iacnia" 
ausgeschmi.ickt83

• Das Glci1en zum Dekorativismus crrcicht cine maximale Quotc in dcr Mittelachse eincr dcr 
Girlanden, wo die Dars1cll11ng dcr zwei spiralîOrmigcn Rankcn sich dcr eigcntlichcn Echarpe subslituieren. Dic 
Echarpe aus dcr Mittclachsc sind lcich1 (nach links) im Bczug zur Mi11clachse dcr Phialc (Rosctte) unzentriert. 
Auch wcnn sic in c1wa mii dcn StUckcn aus Pcrgamon durch dic Struktur der nach AuBcn gchogcncn 
Lorbecrblăttcr als ăhnlich bctrachtcl wcrdcn konncn, untcrschcidcn sic sich wcsentlich von dicscm "Modell" 
durch zwci grundlcgendc Kcnnzcichcn, dic ciner distinktcn Typologic angchoren und sich als relevant ftir die 
chronologischc Perspck1ive crwciscn: bei dcn Sti.ickcn aus Histria ist die Dircklion des Blăttergleitens doppelt 
polarisiert (mit dcr Mittclachsc konvcrgentc doppcltc Richtung) und dic Echarpc umhi.illcn dic Girlandc in der 
Mittclachse (und nicht in dcn seitlichen Tcilc). Dic Girlanclcn aus Histria rcprăsenticrcn also eincn, im 
Vergleich zu dcn S1iickcn aus Pcrgamon, spă1crcn Typ: cs wird angenommcn, daB die crsten Girlandcn mii 
doppeltem Gleiten, unterbrochcn von mittlercn Echarpc crst am Ende des 3. oder Anfang des 2. Jh. 
erscheincn 84

, so wic das bei den rundcn Altărc des Arkokra1heion (Lindos) und bcim Denkmal des Prusias85 

bcobachtet werden kann. In ihrcm Enscmblc, konncn die Girlandcn aus Histria mehr dcm Typ Prusias86 als 
năherslchend betrachtel wcrden und in einem gcwissen MaB dcnen der Fricsc von Notion (fri.iheste Datierung 
Anfang des 2. Jh. )87 ăhnlich. In diescm Punkt angclang1. geslatten wir uns vorauszusctzen, daB die Gcsam1hei1 

78 siehe v. Mc.Credie, Roux, Schaw 1992, 177. 
19 Nach dcr Typologic von Napp 1933, 2.; siche auch Borkcr 1975. 
60 

81 
Napp 1933, 2. 
Nach Napp ( 1933, 15 - 16) kUndigt dic Anwescnheit der scnkrechten mittleren Einritzlinien die Tendenz zum 
"Nacktschiide/" an (bei dem, am Ausgang des 2. und Anfang des l. Jh. diesc sich zur Basis aufspalten und in "Golfs" 
sich verdoppelt wird). Keine dcr frUhen Bukranions weist dieses Detail auf (Borker 1975, 250). 

82 Siehe Stephan 1931, 25 ff. 
83 

FUr einen Verglcich der in der griechischen Kunst dargestellten Typen von Echarpe, siehe Krug, 1968, 20 ff., beim Typ 
2, 3, 5, 6, II 5, II 7, Il 9. 

84 Stephan 1931, 27 - 28; Berges 1986, 91. 
85 Stephan 1931; Berges 1986. 
86 Stephan 1931. 
87 

Demagnel, Laumonier 1923, 370, Abb. 15 - 16. Es soll hervorgehoben werde, daB die Girlande von Notion, obwohl 
etwas schwerfiilliger, dieselbe VerjUngungslendenz der Blăller wie in Histria (hier aber eleganter) aufweisen. 
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der dreiteiligen histrianischen Ornamentik, noch eine schlanke Ausgleichtendenz ihrer Richtlinien 
ausdrtickend, fuhestens zwischen der dem Ubergang vom 3. zum 2. Jh. und dem Zeitpunkt der Errichtung des 
Ehrendenkmals von Milet (Anfang des 2. Jh.)88 eingeordnet werden kann. Diese Einordnung entspricht 
den von M. Stephan vorgeschlagenen relativen Kriterien 89

, in Funktion derer das histrianische Fries 
angefangen mit dem Ende des 3. ader Anfang des nachfolgenden Jahrhunderts eingestuft werden 
konnte90

• Die leichte Tendenz der Verminderung der Stărke der Girlande oberhalb der Bukranions, 
skizziert eine Tendenz, die durch ihr totales Verschwinden aus dieser Zone ihrem Endpunkt erlangt (am 
Ende des 1. Jahrhunderts)91 

• 

Oberhalb der Girlanden wurden eine patera mit acht radial, um einen zentralen gewOlbten omphalos 
angeordnete Tropfchen und eine Rosette mit sechs tibergeordnete, um den zentralen omphalos stark reliefierte 
Blătter, placiert. Der Umstand daB die Phiale (bewuBt ader nicht) den ălteren Typ repraduziert (der in 
realistischer Manier die Form der gewohnlichen Libationskelche des Ausganges des 4. und Anfanges des 3. Jh. 
transfiguriert92

) kann nicht tiberraschen: Rosetten von extrem vcrschiedcnen Typcn wurden als Ornament 
(gemalt ader skulptiert) schon seit der archaischen Zeit bentitzt; sie setzen sich dann in hellcnistischer und 
romischer Zeit fort und wurden entweder in traditionellen Formen rcvitalisiert ader in neuen dekorativen 
"Erfindungen" ausbrechend93

• Die Rosetten im starken Relief erschcincn auf dem histrianischcn Fries als ein 
dekoratives "Gegengewicht" im Bezug zum ruhigeren und wtirdigeren Aspckt der Phialen. 

c) Das ornamentale Spektakel des eigentlichen Frieses ist von der Verzierung architektonischen 
Ursprungs der einrahmenden Register des oberen und unteren Teiles begleitet. Einige spezifische Aspektc 
konnen als Hinweise fur die chronologische Einordnung bctrachtet werden. Was die oberen Rcgister anbetrifft, 
lăBt sich ein kleines vage wahrnehmbares Fehlen der Konsequcnz in das Rhythmisicren der Eier und der 
Lanzen im Vergleich zum Rhythmus der Perlen und dcr Pirouetle bemcrken: die Miuelachsc der Eier odcr der 
Lanzen erscheint manchmal im Bezug zur Zwischenachsc der Perlcn als leicht deplaciert. Die Verkleinerung 
der Prăzision in das Rhythmisieren der Astragale und des ionischen Kymations kann angefangcn mit dem 
Ausgang des 3. und Anfang des 2. Jh. ofter angctroffen werden94

• Der vom ionischen Kymation diktierte 

88 Wo die Girlande einem unterschiedlichen Typ (mit FrUchten) angehort; die Homer sind starrer vcrsenkrechtet, die 
Perlschnurre werden von Bander (taenia) begleitet (Weigand, Wilski 1906, 53, J\bb. 85, Tar. 13/5 - 6). 

89 Hingewiesen soll auf einige bedeutende, auch von den histrianischen StUcken wiederspigelnd<:n Merkmale der 
Bukranions und Girlanden vom Anfang d<:s '.?.. Jh. (Stephan 1931 ): die Girlandc schlăngelt sich wciter liber· dcn 
"Trăger" (Bukranion); die Lorbeerblătter sind Jang und schlank; dic Bukranions weiscn cine YcrjUngungstcndcnz auf; 
die Echarpe bindet sich im Zentrum dcr Girlande (Stcphan 1931, '.?.5 ff.). 

90 Fiir eine ad /wc Datierung im spătcn 3. Jh., De I ,uca 1990, 163. 
91 Napp 1933, 15 - 16. 
92 Siehe Mc.Credie, Roux, Schaw 1992, 176 - 177). Man kann hervorheben, daf3 în Histria die Zahl dcr entwickelten, um 

den zentralen Omphalos angeordneten Elemente sich mit der "traditioncllen" Zahl (6, 8) deckt. 
93 Neben den aufgezăhlten Beispielen und der zahlrechen Rosetten der Grabstclen, konncn noch di<: Rosetten dcr 

Einrahmung des Nordtores des Schatzes der Siphnencr, die Rosette der ionischen Yolutcn des archaischen Artcmision, 
die Rosetten vom Epistyl der loggia der Kariatiden vom Erechtcion, vom Dcnkmal d<:r Nereid<:n von Xanthos, von den 
Anten von Amorgos, vom runden Altar des Dionysos E!euthereus (Athen) usw.; den Kelchen mit Radialvcrzierung 
ăhnliche Formen (abgeleitet aus dem in Samothrake bezcugtcn "kemos" Typ) erscheinen spăler auf dem inneren 
Antablement einer Grabmalerei aus Rom (Magazino Comunale). Ein besonders aufschluf3reiches Bcispicl fi.ir die 
Diversifikation der kombinatorischen Moglichkcitcn den diescr Typ von Zubehăre ertragcn hat (in der "dckorativisten" 
Phase) ist z. B. das Dekor des Podiums des Apsidensaales aus der Heiligen Zone der Fortuna von Praeneste, wo die 
Rosetten in Kombination mit Astragale crscheinen und somit den zentralen Omphalos ersetzen; paterae mit 
amplifizierten radialen Elementen konnen auf dcm Fries des runden Tempels von Tivoli angeLroffen werden, wăhrend 
die vereinfachten paterae (ohne radiale Elemente) auf den dorischen Friesen von Aquileea vorkommen. Oiesc 
Darstellungen konnen in ihrem Ganzen als Ausdrucksformen einer zum dekorativen Schematismus oricntierter 
Tendenz betrachtet werden und welche den Bereich der Phialenrosetten Ubcrschreiten: die Darstellung dcr Bukranions 
vom hellenistichen Typ (Hautschadel) wird auch sie manchmal einen Prozef3 eines betonten dekorativen Schematismus 
ertragen und im groBen MaB die realistische Suggestion abschwachen. Die dorischen Friesen von Bacchina (Aquilcca) 
mit dreieckigen, in Metopen geordnete Bukranions, sind ein cxzellentes Beispiel dieser Tendenzen: Mc.Credie, Roux, 
Schaw 1992; Travlos 1971, 21;9/Abb. '.?.82, 224, Abb. 288; 552, Abb. 690; Dclbrueck 1912; Honroth 1971, Cavalieri 
Manasse 1978; Schaewen 1940). 

94 Angefangen mit dieser chronologischen Sequenz verfolgt der Rhythmus <ler Astragale nicht mchr dic perfektc 
Konkordanz des Rhythmus des Kymations (so das im ersten Drittel des 1. Jh. cine grun<llegendc Entfcmung von dcr 
hellenistischen Tradition beobachtet werden kann); in dersdben Zcitspanne wird auch eine cxzessive Abflachung des 
lesbischen Kymation registriert (Hesberg, 1981, '.?.'.?.8). 
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Rhythmus hat keine Korrespondenz mit dem des lesbischen Kymations95
, der aber mit einer augenfalligen 

Unkonsequenz rhythmisiert wurde96
• 

Was die chronologische Frage der lesbischen Kyma anbetrifft, sie kann besser fur die chronologische 
Einordnung ausgebeutet werden, obwohl man vor Augen halten soli, claB die Fesllegung einer strengen 
Chronologie durch Schwanken in Funktion von Ort und Zeit in extrem verschiedenen Nuancen erheblich 
erschwert wird, so daB ihre Elemente mehr stilistisch und weniger typologisch sich differenzieren97

• Der 
histrianische Kymation ist vom kleinasiatischem Typ98 und kann als der Familie des Kyma vom Artemision 
von Magnesia am Menadru (206 - 130 v.u.Z.) und vom groBen Altar aus Pergamon (vor 150) angehorig 
betrachtet werden und daB vor aliem wegen der Entwicklungsfonn seiner zentralen Wulst und seines 
abgeflachten Aspektes99

• Dieser letzte Aspekt kann eventuell chronologisch aufschluBreich werden: die durch 
die Beziehung I :2 ausdruckbare Abflachung (zwischen der Hohe und der Llinge des dekorative Kemes) wird 
als nicht spezifisch fur die Zeit vor dem 2. Jh. betrachtet 100

• Bei der Nuancierung dieses chronologischen 
Abschnittes (-200) mit post quem-Wert, kann die Beobachtung eines essentiellen Details beitragen: d.ie 
Verdickung der mittleren Wulst bis zu Gestaltung eines dreiteiligen Aspektes fur die Blattspitze, ist ein nicht so 
oft angetroffenes Verfahren vor dem zweiten Drittel des 2. Jh. 101

• Somit suggeriert der Aspekt des lesbischen 
Kymation, daB das histrianische Sti.ick nicht fri.iher als die erste Jahrzehnte des 2. Jh. hergestellt wurde. Eine 
genauere chronologische Einordnung wăhrend dieses Jahrhunderts scheint waghalsig zu sein: die Entwicklung 
des lesbischen Kymations entlang des 2. Jh. ist so unspezifisch, claB es sich als sehr schwierig erweist 
Argumente fur eine nuancierte chronologische Einordnung zu bringen 102

• 

Als ~ine SchluBfolgerung des bislang Dargelegten, bleibt die Datierung des histrianischen Ornamentes 
am Ausgang des 3. und Anfang des 2. Jh„ bcim heutigen Forschungsstand durch die Kennzeichen der 
Ornamentik in ihrem Ganzen bctrachtet, ohne zusammenhăngende Antworte. Man konnte sogar voraussetzen, 
daB die bcste Zcitspanne, die im Stande gewesen wăre die von der Ornamcntik selbst angebotene Summe der 
Hinweise mit chronologischen Wert zu konzentrieren, die ersten drei Jahrzehnte des 2. Jh. einschlieBt. Das 
MaB în dem das chronologische Argument der Buchstabcnform dcr Weihinschrift einen EinfluB auch die 
Opportunităt dieser chronologischen Deutung habcn kann, bleibt eine offcne Frage. 

2. Die zweite Friesenplatte; (Abb. 3 - 4). 
Bordenache 1969, Nr. 278b; Bordenache 1967, Abb.l/b.; Alcxandrescu-Vianu 1990. 
Dimensionen: I.linge der (erhaltenen) Unterflache = -50 cm; Uinge der Oberjlăche = 63, J cm; 

Gesamthiihe = 26,9 cm. 

Das Sti.ick reprăsentiert eine AbschluBplatte, rcchts dcr Fassade, der die vorhergehende Plane angehort. Dic 
Spuren der Monticrungslocher bezeugcn die Zusammengchtirigkeit mit der oben besprochenen Friescnplatte 
innerhalb der Fassade des Denkrnals. Sic cnthălt drei Bukranicms mit zwei Girlanden und entsprcchenden Rosetten
Phialen. Der Dckorativismus dcr formalen Deutungen crscheint noch intcnsiver betont, vor aliem dann, wcnn wir die 

95 Um cine Rhythmusidcnlilăl zu respektiercn, wărc eine massive Reduzierung der Abflachung des lesbischcn Kymations 
notwendig gewesen. 

96 Auch zwischen ihren den Ordnungsachsen und den Millelachsen der Bukranions oder Rosellen gibt es keine 
Korrespondenz. Beim Ptolemaion aus Samothrakc iibcrdcckt sich die Millelachse dcr Bukranions mit der Achsc der 
Eier und der Astragale. Auch wenn die Achse der Rosellenzenlcr mit der Achse der Pfeile und der Astragale nicht 
perfekt iibereinstimml, ist sie sehr an diese angenăhcrt (Fraser 1977). 

97 Ganzert 1983, 168. 
98 Mit konkaven Blălter (Ganzert 1983, 168) 
99 Ganzert 1983, 160, Abb. 96; 67, Abb. 103. 
100 Ganzert 1983, 168. 
101 G anzert 1983, 168. Wir heben hier hervor, daB die Abflachung des lesbischen Kymations betonter als 1:2 ist; wenn wir 

die Abflachung al "millelwertig" betrachten (die Liinge der Konstituivkeme ist nicht identisch dimensioniert), kann das 
Verhăltnis durch 1:2,33 ausgedriickt werden (das minimale Verhăltnis 1:2 erscheint in einem einzigen Fall, das 
maximale Verhăltnis 1:2,85 wieder nur in einem Fall, die anderen pendeln zwischen 1:2,3 und 1:2,5). In diesem 
Zusammenhang kann sogar auch das Profil (im Schnitt) des lesbischen Kymation (mit dem Verhăltnis 1:3 zwischen 
dem Vorsprung und der Hohe) als Ausdruck derselben, in spătcren Perioden entzifferten Abflachunstendcnz betrachtet 
werden. (Siehe z. B. beimAra Pacis). (Weickert 1913, 30, Abb. 3n; 31). 

102 Ganzert 1983, 171. 
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zwei Platten zusammen betrachten (zusammen bilden sie eine der langen Fassaden des Denkmals): die ornamentalen 
Details der Haut sind verschieden, sowohl was dieses Bruchsttick als auch das vorhergehende Sttick anbetrifft und 
dieser Umstand ist auch fiir Details der Echarpe103 ader der Rosetten giiltig. Im Unterschied zur Rosette der 
vorgehenden Platte, entwickelt sich um den zentralen omphalos eine einzige Reihe von konkaven Blumenblătter: 

obwohl die Phiale demselben Typ wie die der vorgehenden Platte angehort, unterscheidet sie sich durch die 
Anordnung der radialen Elemente nach den Hauptdurchmessern104

. Die Ausfuhrung der geperlten Gi.irtel ist aber im 
Vergleich zu der der vorgehenden Platte anders und ăuBerst sich in erweiterte Blumenblătter (wurde aber 
verschiedenartig von einem zur anderen Bukranion behandelt). Die Echarpe (ader die Ringe), welche den mittleren 
Teil der Girlanden verzieren, scheinen leicht (nach links) unzentriert im Bezug zur Rosetten(Phiale)-Achse zu sein: 
diese kleine ''Linksbewegung" ist im Vergleich zur vorgehenden Plane betonter. Die absteigende rhythmische Abfolge 
kennzeichnet auch die Anordnung der ornamentalen Kerne: die Zwischenachse der ersten Girlande ist empfindlich 
kleiner im Bezug zur linksliegenden Zwischenachse (der vorgehenden Platte enrnpricht) und leicht kleincr im Bczug 
zur rechtsliegenden Zwischenachse. Betrachtet zusarnmen mit der ersten Platte, erscheint dic bewuBte Leitung des 
dekorativen Rhythmus zum rechten Teii der Fassade als evident. Die ausdrUckliche Leitung des kompositionellen 
Rhythmus impliziert eine Motivation, welche den stilistischen Bereich i.iberschreitet: die Orientierung der 
ornamentalen Dynamik wurde zur Hauptfassade des Denkmals geleitet, und die Hauptfassade konnte nur jene sein, 
welche die zum Kultstandbild orientierte Weihinschrift trug105

. Dieser Deutung entsprechend, erscheint alsa die 
exzentrische Position der mittleren Echarpe im Bezug zu den Achsen, einschlieBlich die leichte Drehung der radialen 
Elemente der Phialen im Bezug zur Zentralachse, nicht mehr zufa.llig und umso weniger als Folge einer 
Raffinesseabsenz in der Ausfuhrung106

, sondern als unmittelbarer Ausdruck eines kompositionellen Prinzips: sie 
beteiligt sich mit einer bedeutenden Betonung an die allgemeine Suggestion einer Beschleunigung zum Extrem des 
rechten Teils der Fassade und dynamisiert die "ornamentale Bewegung" in der betreffenden Richtung. Man kann 
behaupten, daB die, durch die differenzierte Behandlung der Reihenfolge der Details resultierenden dekorativen 
Akzente, eine herausragende Permeabilităt der stilist..ischen Entscheidung im Bezug zur kompositionellen Konzeption 
wiederspiegeln. Ein sinnvolles Akzent in der Vibration des ornamentalen Ausdrucks kann auch mit Hilfe eines 
anderen, den Stil kennzeichnendes Aspektes beschricben werden: der Gedanke des kontrastierenden Spieles zwischen 
den Volumen, Akzente von Licht-Schatten-Akute bewirkend, kann nicht nur im bildhauerlichen Akzent der Wolbung 
der Halbaugen-hohlen ader in der Entschlossenheit der Markierung der UmriBlinie der Haut, aber vor aliem in dem 
Kontrast zwischen der Rosene mit stark gewolbten Blumenblătter und ihrer Entsprechung mit tief konkaven Blătter 
entschlUsselt werden, beide aber im Kontrast mit den seitlichen Phialen stehend, deren volumetrischen Aufstieg 
gedărnpfter ist107

• 

3. Die dritte Friesenplatte; (lnventarnr. S 186); ( Abb.5). 
Alexandrescu-Vianu 1990. 
Dimensionen: Lănge: -48,5 cm 

Gehort wahrscheinlich der Basis des Athenagoras an; sie reprăsentiert wahrscheinlich die obere Hălfte einer 
aus zwei Teilen vervollstăndigten Friesenplatte. Erhalten ist ein, der Anliegeseite des rechten Teiles entsprechendes 
Bruchsttick. An der Limit der Oberflăche (rechts) ist die Spur des Halbklammer der Befestigung an der nachfolgenden 
Platte erhalten geblieben. Zwei Bukranions sind teilweisc erhalten geblieben, dazu noch Bruchstticke de Girlande und 
eine Phiale mit sechs radialen, leicht nach links im Bezug zur Mittelachse gedrehten Elemente. Die i.iber die 
Bukranions liegenden Echarpe sind entweder mit einem wellenfdrmigen Motiv ader mit gekreuzten Schnurren 
verziert worden 108

• 

103 Eine der Echarpe wurde durch die Darstellung von drei senkrechte Schnurre (oder "Metall" ringe) ersetzt, die 
Verzierung der anderen scheint durch ihren rautenformigen Modell von der Kleinkunst inspiriert worden zu sein. 

104 Bei der anderen patera sind sie bezliglich den Durchmessem gedreht worden. 
105 FUr die Information zur allgemeinen Lage der Friesenplatten und im speziellen der Platte mit Inschrift am Zcitpunkt 

der Bergung, sei hier Herm Petre Alexandrescu gcdankt. 
106 Bordenache (1969, 124) betrachtete diesen Aspekt (zusammen mit der ungenauen Konkordanz der Rhythmen der Eier 

der Astragale) als eine "una minore rafinatezza di eseclllione". 
107 Durch den Blickwinkel der konsequenten Re:alisierung des Licht-Schatten-Spiels, kann der Stil der histrianischen 

Verzierung als mehr oder weniger direkte Ausdruck der helenistischen Bildhauerschule aus Pergamon betrachtet 
werden (zu den prăgenden Kennzeichen der kleinasiatischen Stils, siehe Heylmeier 1970, passim). 

108 FUr den Typ der sich kreuzenden Schnurre, siehe Krug 1968, 20 ff., Taf. 11/5 c. 
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4. Die vierte Friesenplatte; (Abb. 6 - 7). 
Bordenache 1969, Nr. 278d; Bordenache 1967, Abb.1/d; Alexandrescu-Vianu 1990. 
Dimensionen: Lănge der Unterflăche = (53,9) 54 cm; Lănge der Oberflăche: = -53 cm; H = 26,9 cm. 

Das Sttick reprăsentiert eine aus zwei Bruchstticke vervollstăndigbare Plane des mittleren Teiles einer 
Fassade109• Es enthălt zwei Bukranions mit entsprechender Girlande, ein Teii reprăsentiert fast die Hălfte der 
nachfolgenden (rechten) Girlande und den Anfang der linken Girlande, eine Phiale vom Typ der auf der langen 
Fassade dargestellten · patera, die aber viei ausfiihrlicher beschriebenen radialen Elementen (nach den 
Hauptdurchmessem gerichtet) enthălt, die Suggestion von Licht und Schatten betonend. Ohne es identisch zu 
reproduzieren, wiederholt die Echarpe das Motiv der Blătterschuppen 110

; die iiber die Bukranions liegenden 
Echarpe wurden mit unterschiedlichen Motiven verziert: im Falie des rechten Bukranions stellt das 
kreuzfdrmig angeordnete Motiv, im Vergleich zu den anderen Planen, eine Neuigkeit (beim Linken Bukranion, 
kann die Verzierung der Echarpe nicht befriedigend klar gelesen werden). 

Die Details der Hautdarstellung sind in beiden Făllen korrodiert, fur das linke Bukranion scheinen sie 
etwa mit dem Bukranion der Friese Nr. 1 ăhnlich zu sein (aber cine distinkte Bewegung der Haarstrăhnen 
andeutend). Die Behandlung der Bukranions ist im Falie dieser Plane entschlossener, der Stimknochen tief 
detachiert und (vor aliem bei dem rechten Bukranion) und die Suggestion des entfleischten Typs wurde durch 
die entschlossene Markierung dcr Mittelachse offensichtlicher angekiindigt. Die Zwischenachse der Bukranions 
ist dimensional mit der maximalen Zwischenachse der erwăhnten Plane vergleichbar. ln Funktion der, vom 
Aspekt des verfolgten Laufes der rechten scitlichcn Girlande, angebotenen Suggestion, resultiert daB die 
folgende Zwischcnachse entweder egal oder sehr nahe der erste war. 

Was die allgcmeine Bchandlung der Dctails der Girlanden anbetrifft. kann behauptet werden, daB die 
von den leicht verbreiteteten (gcwundcnen) UmriBblătter angebotene Eigenart, die spezifisch fi.ir die Girlanden 
des Tempels der Demetcr aus Pcrgamon ist, sich fortsetzt, aber mehr als cin entferntes Echo als cine kurz 
zuriickliegende Erinnerung: das nach AuBen ausladen der seitlichen Blăner wurde in Histria nicht konsequent 
verfolgt. Einige Girlanden weiscn dieses Detail iiberhaupt nicht auf (die vollstăndige Girlade der Platte 
Nr. 4111

, andere enthalten es nur unvollstăndig, manchmal erscheint es mehr "eingraviert" als in der 
Oberflăche des Hintergrundes skulpticrt. 

&5. Die Plane mit Jnschrift (oder dic "Hauptfassadc" des Denkmals) (Abb. 8 - 9) 112 (L = - 85 cm) wird 
wegen dem Fchlen der bei dcn andcrcn Fassaden anwesenden Vcrzierung, hicr nicht behandelt, aber sie 
enthălt, abgesehen von der Weihinschrift, trotzdcm ein Detail das besonders wertvoll fi.ir die chronologische 
Deutung werden konnte. Diese Plane ist, dimensional betrachtet, vollstăndig und bildet selbst eine der kurzen 
Fassaden der Basis. Es sei aber angemcrkt daB dic "AbschluBmodalităten" der Fassade an den Plattenenden 
nicht identisch sind: wăhrend bei dcr linken Scitcnflăche cine Anliegcoberflăche sich befindet, reprăscntiert der 
entgegengcsetzte Endcteil gleichi'.citig auch dic Oinke) Limit der entsprechenden langen Fassade113

• Auf 
diesem seitlichen Fassadetcil ist die Spur des Endetcils der Verzierung der Plane der seitlichen Fassade 
erhalten geblieben und die cine gewălbte Form darstellt, die wie cine Frucht (Abb. 9) behandelt wurde, also 
ăhnlich wie beim Zentralbuckel einer, auf den Friesenplanen dargestellten Rosette (Abb. 3). Wenn es in 
Wirklichkeit von der Darstellung einer Frucht hier dic Rede sein kann, dann befinden wir vor der 
iiberraschenden Aussage einer Verzierung mit Bukranions und Girlanden, in der die Frucht als ein 
alleinstehendes, vollkommen exzeptionelles Element erscheint (wahrscheinlich den Endeteil einer Girlande 
abschlieBend und in jedem Fall die zentrale Verzierung einer Rosette bildend), wahrscheinliche Aussage einer 
Etappe in der die Darstcllung der Girlanden mit Friichte sich noch in einem Anfangsstadium befand114

• 

109 Beide seitlichen Flăchen sind anliegend. 
110 

Die Blătter sind groBer als auf der ersten Plalte (folglich ist auch die Zahl der Reihen kleiner). 
III 

Andrerseits wurde scheint diese Plalte von einer anderen "Hand" ausgefi.ihrt zu sein: neben der totalen Absenz der 
nach auBen verdrehten Blătter, ist der Stilisierungstyp der Halbaugenhohlen empfindlicher schematisiert (starr), die 
seitlichen Giirtel sind schwerfalliger. 

112 Siehe Bordenache 1969. 
113 

Die Anliegeoberflăche der Platte, kann auf ihrer Unterflăche entziffert werden. 
114 

Vorlăufig wird angenommen, daB der Typ der Girlande mit Friichten erst gegen die Mitte des 2. Jh. Erscheint (Stephan 
1931; Weigand, Wilski 1904 ). 
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Abb. l 

Abb. 2 
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Abb. 3 

Abb . .i 
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Abb. 5 

Abb. 6 
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Abb. 7 

Abb. 8 
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