
EINE KOMASTENSCHALE IN DER SAMMLUNG 
« MARIA UND GEORGE SEVEREANU »-BUKAREST 

Die T atsache, daB zahlreiche korinthische GefăBe Darstellungen von 
« Dickbauchtănzern » aufweisen, ergănzt durch die Feststellung, daB diese 
erstmalig im dekorativen Repertoire cler korinthischen Keramik erscheinen, 
veranlaBte nicht wenige Forscher den dorischen, peloponnesischen Ursprung 
des Komastentanzes zu vertreten. Wenn dieser Tanz von « Dickbauchtănzern » 
oder anderen Typen von Komasten auch in andern Gebieten Griechenlands 
ublich war, so wurde er doch immer mit Korinth oder dern Peloponnes 
in Beziehung gebracht. Aus den fi.guralen Darstellungen cler korinthischen 
Kerarnik ist tatsăchlich ersichtlich, welche Bedeutung die i.ippige Stadt cler 
Cypseliden zu Beginn cler archaischen Epoche als Zentrum cler kultischen 
Kornastentănze besaB. Der Ursprung cler « Dickbauchtănzer », die die Anbe
tung des Gottes Dionysos auf die originellste Weise zum Ausdruck bringen, 
liegt zweifellos in Korinth. ln jeder Phase des korinthischen Stiles sind sie, 
beinahe stereotyp im Ausdruck, nachzuweisen ; geringfogige Abweichungen 
sind eher auf die allgemeine Entwicklung des fi.guralen Stiles als auf Ănder
ungen des Einzelentwurfes zuri.ickzufohren. Ja, die Annahrne ist berechtigt, 
daB alte Herstellungszentren wie Athen, Sparta , Băotien oder die Stadt, în 
cler chalcidische Amphoren hergestellt wurden, sich den Typus cler korin
thischen Komasten, unter strengster Beibehaltung ihres urspri.inglichen Aus
sehens, zu eigen machen. Es ist ferner aus cler Literatur bekannt, daB cler 
Peloponnes « the home of burlesque dancing of various kind » war. Die 
hervorragende Rolle, die die dionysischen Tănze cler Dorier bei cler Entsteh
ung cler Komădie und des Dramas bei den Griechen spielten, ist allgemein 
bekannt. Die Frage nach Ursprung und Wesensart des Komastentanzes ist 
somit for die Kenntnis cler Anfănge cler griechischen Kultur von besonderer 
Bedeutung. Um die Darstellungen von Komastentănzen zu erkennen und zu 
lokalisieren, wurden im wissenschaftlichen Schrifttum beharrlich die i.iber
lieferten Quellennachrichten herangezogen. Diese finden sich in spăten Glos
saren und Scholien (namentlich bei Aristophanes) und bieten Beschreibun
gen von alten peloponnesischen Tănzen, wie dem lgdis, dem Kordax, dem 
Kallabis oder dem Mothon. Ohgleich die Angaben recht verworren und ungenau 
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sind 1, wurden sie von zahlreichen Forschern zur Bestimmung des Tanzes heran, 
gezogen, den die auf den GefăBen dargestellten Gestalten mit solch leiden, 
schaftlicher Hingabe ausfohren. Im Hinblick auf H. Schnabels Versuch, in diesem 
Tanz den beri..ihmten, zi..igellosen Kordax zu erkennen 2, bestatigt auch Payne : « ln 
fact, the dance may be the Kordax, or it may not ; the important thing is that 
it tallies with the descriptions of the various primitive Peloponnesian dances of 
which we hear, and if we admit that it is an op:;ffj U.� q; op·nxc)'J x:xl xo pa:xx&aec;, 
that is probably as near to a positive identification as we can get 3 ». So kam man 
auf den Gedanken, die Herkunft cler Komastentanze auf dem Peloponnes zu 
suchen und Szenen dieser Art auf GefaBen aus anderen Kunstzentren als clas 
Ergebnis des starken Einflusses anzusehen, den cler Peloponnes i..iber Korinth auf 
samtliche Gebiete der hellenischen W elt ausi..ibte. 

D'ie Frage nach cler Herkunft dieses Tanzes konnte nach dem Erscheinen 
cler wichtigen Arbeit Paynes im Jahre 1 93 1 ,  von einer umfassenderen Grundlage 
aus beurteilt werden. Die Untersuchung Ernst Buschors 4 schuf die Voraussetzung 
for eine neue Deutung. Samtliche Quellen des VIL -VI. Jahrhunderts v.u. Z. die 
diesen Gegenstand betreffen, werden von dem gelehrten Mi..inchener Archaologen 
erschăpfend untersucht, und dadurch wird cler Fragenkreis einer neuen Betrach, 
tungsweise unterzogen. AuBer den auf GefaBen wiedergegebenen Szenen werden 
auch andere Kunstwerke wie Statuetten, Reliefs usw. untersucht. Abgesehen von 
den Herstellungszentren Mittelgriechenlands werden noch andere, die durch neu, 
ere archaologische Untersuchungen eine grăBere Bedeutung erhielten, in den 
Kreis seiner Forschungen einbezogen und zwar die Stadte Samos, Chios und 
Klazomene im asiatischen Griechenland und diejenigen aus Sizilien und Italien. 
Zu dieser betrachtlichen Ausweitung des Untersuchungsgebietes sieht sich Ernst 
Buschor veranlaf3t, um die Verbreitung des Komastentanzes umfassend beurteilen 
zu kănnen. Er stellt fest, daB cler auf GefaBen in verschiedenen Herstellungszentren 
dargestellte, im Grunde sich immer gleichbleibende Komastentanz auch von Per, 
sonen ausgefohrt wurde, die sich von den « Dickbauchtanzern » korinthischen 
Typus fi..ihlbar unterscheiden. 

So gibt es auBer den « Dickbauchtanzern » noch einige andere Typen von 
Tanzern, die, unabhangig von korinthischen Einfli..issen, auf Grund eigener Ober, 
lieferung in verschiedenen Kunstzentren des alten Griechenland entwickelt wurden. 
Am klarsten unterscheiden sich cler attische und cler ionische Typus, wie die 
Verzierung cler GefaBe von Chios und derjenigen im Fikellura,Stil beweist ; andere 
Typen finden sich auf lakonischen, băotischen, klazomenischen, pontischen u.a. 
GefaBen. Gesti..itzt auf so verschiedenartiges Material, gelangt cler deutsche Gelehrte 
zu cler Feststellung, daB cler Komastentanz, den man in den verschiedenen Stad, 
ten cler griechischen W elt verschieden darstellte, nicht nur im Peloponnes getanzt 

1 Die Auswertung dieser Texte als Quellen zur 
ldentifizierung des Komastentanzes wurde mit erschop . 
fender Griindlichkeit von A. Pickard-Cambridge, 
Dithyramb, Tragedy and Comedy, Oxford, I '.l22 ,  

S. 2 5 9ff. ,·orgenommen ; aufschlul3reich sind auch 
die Bemerkungen von E. Buschor, Satyrtănze und 
frii hes Drama, in Sirzb. Bavr. Akad .  Miinchen, 1 94 3 ,  
5 ,  s. Jff. 

2 Heinz Schnabel, Der Kordax. Archdologische 
Studien zur G eschichte eines antiken Tanzes und 
zum Ursprung der griechischen Tragădie, Mtinchen, 
1 9 10 ,  S.  6ff. 

3 H. G. G. Payne, Necrocorinthia, Oxford, 1 93 1 ,  
S .  1 2 1 ,  eine Paraphrase cler Definition des Photius 
for den peloponnesischen Tan: Mothon. 

• E. Buschor, a.  a. O. 
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wurde. Ăhnliche Tănze hătten sicher auch die Ionier, !taler und Sizilianer 
gekannt 5• Fi.ir die noch ungeklărte Frage cler Herkunft dieses Tanzes ist dieses 
Ergebnis Ernst Buschors von nicht geringer Bedeutung und fohrt zur Oberpri..i, 
fung cler SchluBfolgerungen Paynes sowie anderer Gelehrter in bezug auf den 
vornehmlich dorisch,peloponnesischen Charakter des Komastentanzes, cler allem 
Anscheine nach doch von einem wesentlich grol3eren T eil cler griechischen W elt 
gepflegt wurde. 

Im Lichte cler Forschungsergebnisse Buschors soll ein bisher unbekanntes 
GefaB einer Bukarester Sammlung vorgelegt werden, clas neue Aufschli..isse uber 
die von dem deutschen Gelehrten vorgeschlagene Klassifi.zierung cler Komasten, 
typen gibt. 

Es handelt sich um die Henkelschale Nr. 383/1957 aus cler reichen Samm, 
lung « Maria und George Severeanu » im « Muzeul de Istorie a Orasului Bucu, 
reşti » (Historisches Museum cler Stadt Bukarest). AuBer vorges�hichtlichen 
und antiken Gegenstănden enthălt diese bedeutende Sammlung u.a. auch eine 
Reihe attischer GefaBe, von denen ein Teil durch den sachkundigen Sammler 
und Stifter selbst cler Fachwelt zur Kenntnis vorgelegt wurde 6• 

Die Henkelschale (Abb. 1 )  miBt, ohne Henkel, im Durchmesser 0,207 m, 
mit Henkeln 0,280 m, die Hohe betrăgt 0,089 m. Die Offnung ist weit, cler ab, 
gesetzte Rand ist kurz und ausladend, die Henkel stehen waagerecht und cler 
FuB bildet einen niedrigen Kegelstumpf. Der rotlich,gelbliche, glatte, kompakte 
und feinporose Ton zeigt an cler Oberflăche kleine Glimmerpartikel und eine 
geringe Beimischung von Kalkstein. Der schwarze Firnis ist mattglănzend und 
im Innern cler Schale kompakt ; auf cler AuBenseite ist er ungleichmăf3ig verteilt 
und spielt daher an einzelnen Stellen ins Braune und selbst ins Gelbe. 

Die Schale ist, abgesehen von einer ungleichmăf3ig breiten ausgesparten 
schmalen Randleiste, im Innern vollig mit Firnis uberzogen. Auf cler AuBenseite 
trăgt cler Rand keine Verzierung ; oberhalb cler Henkel lăuft ein di.inner Zier, 
streifen aus Firnis um clas GefăH, unterhalb jedes Henkels ist als Ornament eine 
Lotosknospe mit einer Palmette dari.iber angebracht ; von cler Lotosknospe gehen 
nach beiden Seiten in Voluten endende Zierstreifen aus ; im Feld B, rechts, be, 
findet sich neben diesem Ornament noch eine Rosette ; vom Fuf3 des GefăBes 
gehen einfache, von drei di.innen konzentrischen Linien eingefaBte Strahlen aus. 
Die Henkel sind nur an cler AuBenseite mit Firnis i.iberzogen, wăhrend die In, 
nenseite und Ansatzstolle, die mit cler eigentlichen Schale in Beri.ihrung kommen, 
unbedeckt sind. Das lnnere des FuHes ist hohl und ohne Firnis ; bloB um die 
untere Kante innen lăuft eine feine Linie, wăhrend zwei andere weiter oben in 
der Hohlung liegen. 

Das Hauptdekor zwischen den beiden Henkeln bildet : A, eine Gruppe 
von Komasten, bestehend aus einer mănnlichen Figur mit Bart, in cler Mitte, die 
zu beiden Seiten von je einem jungen Mann flankiert wird ; B, eine Gruppe von 
Komasten, die sich aus drei jungen M ănnern zusammensetzt. Gesicht, Brust und 
Kleidung, ebenso einige Details der Verzierung, Palmette,Lotos, sind von viol, 
let,roter Farbe, die in starker, doch sicherer Strichfohrung auf den Firnis gelegt ist. 

5 Ebenda, S.  5 
6 G. Severeanu, Les skyphoi collection Dr. Sel!e· 

reanu, in «Bucureşti». Revi�ta Muzeului şi Pinacotecii 

Municipiului Bucureşti, 1-2, 1 937  S.  27ff. ; ders . ,  
Une co11pe attiq11e de  Chachnlion, i n  « Demarateion » ,  
I ,  1 935 ,  S .  lff. 
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Herkunft : Chiusi (ltalien ). 
Oie Henkelschale gehort :ur frtihattischen Komastengruppe 7 und ist be, 

malt in cler Manier des Malcrs KX " ;  sie besit:t starke Ahnlichkeit mit einer 

Schale aus Tarent, die in New York im Metropolitan Museum, unter 
Nr. 22 139  22  9 aufbewahrt wird . Sie stammt aus den Jahren 580 -570 v.u .Z .  

Der Athener Kunstler stellte auf diesem GefăB eine Gruppe von Gestalten 
dar, die ihre Ehrfurcht vor dem Gott Dionysos im Tanz zu Ausdruck bringen. 

Es ist bisher unbekannt. welche die Kennzeichen dieses Tanzes waren ; 
jedenfalls handelt es sich um einen kultischen Tanz mit stark primitiven Anklăn, 
gen, durch den die Anbeter des Dionysos, um sich dem Gotte selbst năher zu 
fohlen, untergeordnete dămonische Wesen nachahmten 1 0. 

Neu und bemerkenswert an cler Schale aus cler Sammlung « Maria und 
George Severeanu » - Bukarest ist clas Kosttim cler sechs Komasten . Die Ge, 
stalten sind unbekleidet, mit Ausnahme des GesăBes, clas von einem iiberall eng 
anliegenden Kleidungsstiick bedeckt ist . Es wird vome von einem schmalen Bande 
gehalten, clas an cler Seite schlieBt. Oiese Art cler Bekleidung unterscheidet sich 
merklich von allen ubrigen zeitgenossischen Komastendarstellungen attischer 
Kunst 1 1 •  Wie bekannt, erscheinen im ersten Drittel des VI. Jahrhunderts v.u. Z. 
in cler athenischen Malerei einerseits Komasten des korinthischen Typus in cler 
charakteristischen grotesken Kleidung 12, ader Komasten des attischen Typus, die 

7 Sir John Beazley, cler Jas GefaB Jurch die 
Vermittlung von R.M.  Cook kennenlernte, ceilt 
es cler Komastengruppe zu, ohne es jedoch in 
ei ne Uncerabteilung einzureihen <Beazley, ABV, 
s. 35).  

8 Ebenda, S.  27ff. 
9 A. Greifenhagen, Eine attische schu·arzfigurige 

Gattung, Konigsberg 1 929, Taf. 1 ;  Payne, a.a.O. , 
Taf. 5 1 /6 ; G .M.A. Richter and M. J. Milne, Shapes 
and Names cf Athenian Vases, New York 1 935 ,  Abb. 
1 5 2 ; G.M.A. Richter, Cjreek Painting, New York 
1 944 Tat. 7 . " l ; J . D. Beazley, Development of Attic 
Black-figure, Berkeley, 1 95 1 ,  Taf. 7 , 4 ;  CVA, USA, 
Metropolitan Museum I ,  Taf. 1 und 36 I .  

10 Adolf Furtwiingler, cler als erster die Aufmerk 
samkeit auf  diese komastischen Szenen lenkte und 
sich vor aliem auf die Dickbauchtăn:er bezog (Annali 
dell'istituto, 1 877 ,  S.  450 apud Payne, Necrocorinthi<.1, 
S. 1 1 8), glaubte in ihnen iibernatiirliche, mytholo
gische \X'esen, Naturgenien,  Diener des Dionysos 
zu erkenne.l. ln seiner Deutung stellen sie von der 
peloponnesischen Mythologie iiberlieferte damo . 
nische Geister dar, Entsprechungen der ionischen 
Silene mit PferdefoBen und -schwiinzen. Seine Ansicht 
iibernahmen zahlreiche andere Gelehrte ; in cler 
letzten Zeit versuchte Frank Brommer diese Hypo
these schărfer zu fassen, und identifizierte die korin · 
thischen « Dickbauchtănzer » und darnic auch die 
iibrigen Komasten mit den von Hesiod Fr. 1 98 
erwăhnten Satyren (« Philologus », 1 940, S. 222ff. ; 
vgl. ders. Satyroi, Wiirzburg, 1937 ,  S. 22ff. ) ;  der 

i:leichen Ansicht ist auch E. Buschor, a.a.O.,  passim. 
Diese Deutung stieB auch auf Widerspruch (M. 
Pohlenz, Cjriechische Tragiidie, Gottingen, 1 9542, 
II, S.  1 1 ,  cler sich auf eine neue Arbeit von H. Herter, 
Vom dionysischen Tanz zum komischen Spici. lserholm, 
1 947- uns nicht zugiinglich-bezieht). Wesentlich fo[. 
gerichtiger erscheint uns Paynes Standpunkt, a.a.O . ,  
S .  l 1 8ff„ cler sich einer ălteren Hypothese H. Schna
bels, a.a.O„ S.  46ff„ anschlieBt. Payne hebt die 
Tatsache hervor, daB diese T ănze (a uch er be:ieht 
sich vornehmlich auf die « Dickbauchtănzer ») nicht 
in der Weise dargestellt sind, daB ihr iibernatiirlicher 
Charakter den bekannten Verfahren cler archaischen 
Kunst entsprechend zum Ausdruck kiime. Im Gegen
teil, die verschiedenen Attribute, die &ie cbarakte 
risieren, wurden hinzugefogt ; sie scheinen die Aufgabe 
zu haben, menschliche Wesen darzustellen. Dieser 
Standpunkt wurde neulich durch clas von P. Aman
dry, M on Piot XL ( 1 944), S.  23ff„ veroffentlichte 
prachtvolle korinthische Skyphos aus dem Lou,·re 
hewiesen. Aus den lnschriften, welche die auf 
diesen Gefallen dargestellten « Dickbauchtănzer » be
gleiten, geht hervor, daB diese zweifellos Menschen 
waren ; ihr Tanz, duch die Elemente cler Volksposse 
die er enthălt. bildet den Keim einer Theaterdar
stellung. 

1 1 Ober clas Kostiim cler Dickbauchtănzer neuer
dings T.B.L. Webster, in Bulletin of the John Ry
lands Library, 36, 1 954, S. 563ff. 

12 Dickbauchtiinzer werden vorwiegend von dem 
Maler KY aus cler « Komastengruppe » dargestellt. 
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Fig. I .  - Schale aus cler Sa mm lung « Maria und George SeYereanu » -· Bukarest. 
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den dionysischen Tanz unbekleidet tanzen 13• Sonst kommt in diesem Stilkreis 
die auf cler Severeanu-Schale verwendete Bekleidung, unseres Wissens nach nicht 
vor 14.  Zweifellos stellt sie innerhalb des dekorativen Repertoires in Athen eine 
Ausnahme dar und ist als Ergebnis eines fremden Einflusses anzusehen. Zunachst 
ist die Tatsache hervorzuheben, daB diese Bekleidung in den korinthischen 
Komastenszenen fehlt. Bei dem starken EinfluB, den zu jener Zeit der machtige 
dorische Stadtstaat ausilbte, kommt dieser Feststellung besondere Bedeutung zu. 
Sie fehlt ferner auch auf der băotischen 15 und lakonischen 16 Keramik. Im Rah
men der ionisch-asiatischen Stilarten, dagegen, gelangt man zu aufschluBreichen 
Beobachtungen. So waren die Tanzer auf allen uns zuganglichen, in Chios herge
stellten GefaBscherben, die Komastendarstellungen aufweisen 17, in der oben 
beschriebenen Bekleidung dargestellt. Nicht klar zu erkennen ist hier, auf welche 
W eise dieses Kleidungssttick geschlossen wurde. Auch die Komasten auf den 
GefaBen im Fikellura-Stil erscheinen haufig in einem Kosttim, das einer Schtirze 
oder sehr kurzen Hăschen ahnlich sieht. Auf zahlreichen GefaBen oder Scherben, 
mit Komastenszenen 18, sind die Tanzer in dieser Weise, ahnlich wie die chioti
schen 19 Tanzer bekleidet. Selten erscheinen sie nackt wie auf den aus Naukratis 
stammenden Scherben in Cambridge 20• Darstellungen von Komasten, die mit 

13 Sie erscheinen vornehmlich auf den spătesten 
Stticken der Komastengruppe, auf den GefăBen des 
Malers Falmouth, auch spăter bis gegen die Hălfte 
des VI .  Jahrhunderts , . . u .Z. Sie fehlen auch den 
frtiheren nicht ; so zeigt die ălteste Oarstellung des 
komastischen Tanzes auf den Scherben des Melea
gerdeinos, Athen Agora P„ 334, in AJA, 1 932 ,  S.  
387 ,  Abb. 6, die aus der Zeit von 5 90-580 v.u. Z.  
stammt, gerade diesen Typus des Komasten. Es sei 
auch an dieser Stelle John L.  Caskey und Lucy Talcott 
aus Athen for die Zusendung von Photographien 
dieses GefăBes gedankt. 

u Vgl. dazu die folgen<len von uns in Reproduk 
tionen tiberprtitten GefăBe und Scherben (in der 
Reihenfolge von Beazley, ABV, S. 23ff.) 

Deinos, Athen Agora P. 334 
skyphos, Athen, Nationalmuseum 640 
skyphos, Athen, Nationalmuseum 5 28 
skyphos, Cambridge X 5 
Schale, New York 22 ,  1 39 .22  
Schale, Kopenhagen 103 
skyphos, Ather„ Nationalmuseum 1 109 
Schale, Louvre E 742 
Schale, Athen, Nationalmuseum 1 1 09 
Schale, London 1 920. 2-16.  l 
Schale, London B. 1 03 .28  
Schale, Motya 
Schale, Athen, Ceramicus Museum 
Trip. Kothon, Athen, Nationalmuseum 1 2688 
Krater, London 88.6- 1 .5 99 
Schale, London B.600.6 
Schale, Mtinchen 2 1 20 
Schale, Bonn 7 2  7 

Schale, Heidelberg 5 27  
Schale, Palazzolo 
Schale, Harvard 1 925 ,  30. 1 J 
Schale, London B. 103.2 
Schale, Prag, Universitiit. 

15 Eine Ausnahme bilden die Stticke, die Komas
tenszenen im Fikellura-Stil nachahmen, z.B. in BSA, 
XXXIV, 1 933-34 S.  96, Abb. 2 1 .  

16 Das im Tempel der Orthia entdeckte Cylix 
fragment, in BSA, XXXV 1 934-35,  Taf. 39a, 40. 
kommt hier r icht in Betracht, da die vier Darstel
lerinnen der orgiastischen Szene keine eigentlichen 
Gewănder tragen. Zur gleichen Kategorie gehort auch 
die bootische Szene P.N. Ure, Aryballoi and Figu
rines from Rhitsona , Cambridge, 1 934, Taf. XI, 86.274. 
Immerhin scheinen die Zusammenhiinge die E.A.Lane, 
in BSA, XXXV, 1 934-35 ,  S.  160 sich herzustellen 
bemtiht for den Augenblick wenig tiberzeugend. 

17 Diese Fragmente sind : 
Buschor, Satyrtănzc,  Abb.22 
BSA, XXXV ( 1 934-35), T af. 37 1 1  
KS, 10 ,  1 94 1 ,  Abb. 46 
Biawatski, HcmopuR .  aHmu•mozi pacnucH01i 

1<epaMu1<u, Moskau, 1 95 3 ,  S. 259  
SA,  1 94 1 .  VII ,  S ,  3 1 5 ,  Abb. 4 3 
SA, 1 95 7 ,  4, S. 1 35 ,  Abb. 41 5 .  

18 Die vollstăndige Li�te bei R.M. Cook, in BSA, 
XXXIV, 1 933-34 S. l ff. ; in letzter Zeit ergănzt 
durch CVA, British Museum 8,  1 954 ; besonders 
die Gruppen H, J und K. 

19 M. Lambrino, Les t>ases archai"ques d'Histria, 
Bukarest, 1 938 ,  Abb. 303.  

20  z. B. CV A, Cambridge, 18 ,  10 .  
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Hăschen bekleidet sind, erscheinen auch auf einigen GefaBen und Scherben im 
Klazomene,Stil 21 • Der Typus cler hăschentragenden Tănzer kommt demnach im 
dekorativen Repertoire cler Ionier vor. Wahrscheinlich stellt er eine landschaft, 
liche Variante dar, deren Verbreitung vorderhand nicht endgultig festgestellt 
werden kann, deren charakteristische Merkmale aber in den Szenen auf den in 
Chios, Samos oder Klazomene hergestellten GefăBen zum Ausdruck kommen. 
Zur genaueren Kenntnis dieser landschaftlichen Variante ist die Tatsache wichtig, 
daB nicht nur die Gewandung sich von cler cler Komasten auf dem griechischen 
Festland unterscheidet. Nach den Beobachtungen Ernst Buschors tragen die auf den 
chiotischen GefaBen dargestellten dionysischen Tănzer stets eine Art spitzzulau, 
fende Miltze 22• Diese charaktedstische Miltze tragen auch die Personen auf den 
Scherben cler Fikellura,Amphora, die in Histria 23 entdeckt wurden, ferner die 
auf dem olbianischen Askos klazomenischen Stils in cler Ermitage 24 ;  und schlieB, 
lich erscheint sie auch auf einigen ionischen Terakottastatuetten 25• Diese Ein, 
zelheiten kennzeichnen noch genauer die Individualităt und Originalităt des io, 
nischen Komastentypus im Vergleich zu dem korinthischen oder attischen. Der 
Komastentanz in lonien ist folglich nicht clas Ergebnis eines aus Mittelgriechenland 
stammenden Einflusses, sondern wurzelt in einer auf cler einheimischen Oberlie, 
ferung beruhenden Entwicklung, er ist die spăte zeichnerische W iedergabe ein, 
zelner primitiver, alter dionysischer Tănze, mit spezifisch ionischen Kennzeichen. 
Es darf nicht wundernehmen, daB dieser Tanz so spăt in dem dekorativen Reper, 
toire cler ionischen Maler 26 erscheint. W ie Ernst Buschor zeigte, entspricht dieser 
Umstand cler allgemeinen Entwicklung cler ionischen Stile in Asien, wo cler Ober, 
gang zur Darstellung des Menschen sich viei spăter vollzog als in andern Gebieten 
Griechenlands 2; .  

Der Komastentypus auf cler Henkelschale cler Sammlung « Maria und 
George Severeanu » ist - wie oben gezeigt wurde - ein Unikum cler attischen 
Malerei ; er fehlt in allen ălteren archaischen Stilarten des festlăndischen Grie, 
chenlands. Ăhnliche Komastentypen dagegen kommen seit dem zweiten Viertel 
des VI. Jahrhunderts v.u.Z. in verschiedenen Formen auf archaisch,ionischen 
GefaBen vor. Der dionysische Tănzertypus auf cler Henkelschale Severeanu be, 
sitzt demnach zahlreiche und bedeutungsvolle Analogien in lonien. W enn er auch 
bis auf weiteres den ionischen Komos gegen Ende des ersten Viertels des VI. 
Jahrhunderts v.u. Z. in Athen noch nicht belegen kann, so zeigt dieses GefăB 
doch in dieser fruhen Epoche einen ionischen EinfluB auf Attika, was for die 
Kenntnis des komplexen Ursprungs dieser Szenen auBerordentlich wichtig 
sein durfte. 

Noch bedeutsamer ist aber, von unserem Gesichtspunkte aus, daB cler 
ionische Komastentypus in cler attischen Kunst dieser frilhen Zeit die Tradition 

21 z.  B. CVA, Oxford, 10 ,  24 = JHS, LXXII I ,  
1 958 ,  Taf. I .  

2 "  Buschor, a.a.O., S. 62ff. ; mitunter hat  sie das 
Aussehen einer Pelzmtitze, wie auf clen Scherben 
in Naukratis, FI. Petrie, Naukratis, I ,  Taf. 40, 42, 
49 = JHS, XV IV, 1 924, Taf. 1 ,  1 3  = Buschor, 
a.a.O., Abb. 26, wo cler Tănzer mit cler Linken 
eine heilige Hanclbewegung beschreibt. 

23 Les vases archaiques d'Histria, Abb. 302-303 ; 
clie Mtitzen sind mit Zweigen geschmtickt. 

24 Buschor, a.a.O., S .  1 3 .  
26 Ebencla. 
25 Die ăltesten Komastenszenen in der chiotischen 

Keramik reichen nicht liber clas zweite Viertel des 
VI. Jahrhunderts v. u. Z. zurtick. 

27 Buschor, a.a.O., S. 63. 
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des ionischen Komos und seine Unabhăngigkeit von dem festlăndischen korin
thischen oder attischen Komostypus erschlieBt ; das GefăB aus der Sammlung 
Severeanu scheint somit eines der ăltesten Belege zu sein, die den dionysischen 
grotesken Tanz der lonier darstellen. Die Untersuchung dieses GefăBes erweist 
noch einmal, daB die verschiedenen Komastentypen cler archaischen Kunst nicht 
immer ein Beweis des peloponnesisch-korinthischen Einflusses sein muB, der sich 
an allen Enden der griechischen Welt ausgewirkt hătte. Der zu Anfang des 
VI. Jahrhunderts so hăufig in vielen hellenischen Zentren als Ziermotiv auftretende 
Komastentypus, bedeutet in Ionien eine geschichtlich-lokale Wirklichkeit, als 
Ergebnis einer eigenstăndigen Oberlieferung. 

PETRE ALEXANDRESCU 

https://biblioteca-digitala.ro / http://www.daciajournal.ro


