
ARCHAISCHE ARCHITEKTURBRUCHSTUCKE AUS HISTRIA 

MONICA MĂRGINEANU CÂRSTOIU 

Die hier untersuchten Architekturstilcke wurden als membra disjecta wăhrend den archăologischen Ausgra
bungen geborgen und befinden sich jetzt in den Sammlungen des archăologischen Museums der Stadt Histria. 

/. 1. Volutenakrotere1. (Abb. 1 -6) Das, aus zwei Bruchstilcken ergănzte Stilck (Abb. 1 ;  Taf. I), wurde aus 
einheimischen (Babadag) - Kalkstein in der Form einer Platte deren Stărke 1 0,4 cm nicht ilberschreitet, hergestel lt .  

Abb. I .  Die Volutenakrotere: a Vorderseite; b Riickseite. 

Die Voluta (mit Ausnahme ihres ăuBeren, teilweise beschădigten Umfanges) ist vol lstăndig erhalten geblieben;  
dazu noch auch ein Teii der i nneren Palmette und ein abgerundetes, an der ăuBeren Artikulation der Voluta sich 
befindetes Bruchstilck, konventionel l hier als ăuBere Palmete benannt. Diese stellt eigentlich den �beren Ab
shluBteil eines ebenfal ls  platten Registers dar (und der einen gemeinsamen Korper mit mit der eigentl ichen Akro-

1 Siehe D. Theodorescu, SCIV, 1 5, 1 963; 3 ,  s. 369-38 1 .  
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tere gebildet hat). Die Anwenheit dieses Stiitzregisters konnte darauf hinweisen, daB die eigentliche Akrotere 

gemeisamen Korper mit dem Architekturelement auf der sie aufgesetzt sein sollte, gebildet hat (am wahrschein

lichsten eine Giebelsima)2• 

Die Voluta, von groBen Dimensionen, ist durch die, i n  die ebene Oberflăche der Platte eingeritzte Linien

fiihrung gekennzeichnet. Die Inzision ist ungefăhr 0,2 cm tief und wurde durch die Aushohlung einer V-formigen 

engen Schanze erreicht. Das sehr weite Volutenauge (Om. :  I O  ± O, l cm) wird eber.falls durch eine einfache 

kreisformige Inzision veranschaulicht. Das Innere des Auges zeigt eine in die Oberflăche eingemeiBelte Verzie

rung und skizziert ein Modell das durch die (virtuellen) Achsen von regelmăBigen Oktogonen dirigiert wird, die 

um einen Zentrum zentriert sind, das seinerseits durch zwei andere kleinere konzentrische eingeritzte Kreise 

veranschaul icht wird. Die Hauptachsen des Modells stimmen nicht mit den Volutendurchmessern iiberein. Die 

eigentliche Verzierung kann einer Rosette mit acht sehr engen Bliitenbllittern assimiliert werden und die von 

anderen zwei Reihen von abwechselnde Dekorativelemente von augenfâlligen geometrischen Ursprungs (Rhomben) 

begleitet ist. Die im Volutengelenk positionierte innere Palmette, behăit Teile der UmriBlinie (die von einer 

kontinuirlichen Kurbe determiniert ist), Teile der fiinf eingeritzten Blătter und Spuren einer „Scheide". 

Wenn die Abrundung von der rechten Extremităt mit einer Art AuBenpalmette assimiliert werden kann (das 

bedingt durch die Position ihrer AuBenlinie), so unterscheidet sie sich von der inneren Palmette nicht nur durch 

das Fehlen der Blatteinritzungen, sondern auch durch das Fehlen der Einritzungen die sowohl den „AbschluB

kanal" der Volute als auch den Teii des unteren Registers abgesondert hătte und der hypothetisch mit dem Teii 

einer „Sima" assimiliert werden konnte. 

Die Seitenflăche der Voluta ist in zwei Register behandelt worden: ein nach hinten leicht geneigter Teii und 

ein folglich reliefierter engerer Saum. bas untere Register (einschlieB!ich der der Abrundung entsprechende Teii) 

weist keine Profilatur auf. Die Oberflăche der Riickseite weiderholt nicht die Zeichnung der Akrotera. Sie bewahrt 

auf der Gesamtoberflăche die Spuren der Meisselbehandlung und zwar mit Ausnahmen des Basisteiles, der ein

formiger behandelt wurde und der eigentlich der Riickseite der von uns als „Sima" betrachteten Darstellung 

entspricht. 

Die plastische Ausfiihrung der Volutenakrotere wirft einige Fragen auf, die sowohl durch Quali tăt der 
Ausfiihrung als auch durch ihre Funktion bedingt sind. 

In Verbindung mit der Zeichnung der Volutenspirale soli auf folgende wichtigere Aspekte aufmerksam 
gemacht werden :  

- der ăuBer Volutenlauf verlăuft nicht vollstăndig nach innen bis zum Treffpunkt mit  dem Auge sondern 
unterbricht sich in der Proximităt der Scheidenspitze der inneren Palmette. 

- die zweite Spirale verlăuft kontinuirlich und riihrt das Auge an, ist aber auch an der Volutenbasis (a) 
unterbrochen, also es wird kein „normaler" Ausgangspunkt ersichtlich. 

- obwohl die eingeritzte Schanze der inneren Spirale kontinuirlich verlăuft, wurde sie nicht einformig 
behandelt; sie weist wenig eingetiefte Teile auf sodaB ihr Lauf mehr die Spuren der feinen Einritzung der ur
spriinglichen Spiraleinzeichnung als die der eigentlichen Schanze aufzubewahren scheint. 

- auf der Volutenoberflăche konnen auch Spurene anderer sehr schwach eingeritzter Linien oder „Bogen" 
beobachtet werden, deren Sinngehalt aber nicht entziffert werden konnte; es sind wahrscheinlich Spuren von 
verlassenen Einzeichnungen (Abb. 2) oder der Ausdruck von nachlăBigen Ausfiihrungen (z. B. Bruchstiicke von 
Bogen welche die AuBenspirale auBerhalb der Scheidenwurzel fortsetzen, der kurze gebogene Lauf der im Punkt 
(a) eine Abweichung von des Spirale markiert oder die senkrechte Linie (B), welche ein senkrechter Hinweis fiir 

die Einzeichnung der inneren Spirale darstellen konnte. 

- es lassen sich wenigstens drei Spiralteile wo der Spiralenlauf augefăllig nicht perfekte Verbindungen 
aufweist beobachten (a, b, c,) ;  ihre Anwesenheit kann entweder mit AusfiihrungsnachlăBigkeiten in Verbindung 
gebracht werden, sie konnen aber auch die Folge der Inabilităt des Steinmetzes darstellen und zwar bei der 
Verbindung der Bogen eines, einer logaritmischen Spirale3 relativ ăhnlichen Laufes und der mit Hilfe von KompaB 
und Lineal angenăhert wurde4. 

2 Es sei an auch die Hypothese erinnen nach der: „der Teii der als 
Basis benannt wurde [ . . .  ] scheint mehr auf die Intention des Bildhauers 
die vorausgestzte Anwsenheit eines Sockels hinzuweisen, eine Ein
richtung die am Ausgang des Jahrhundens gelăufig wird und das als 
Folge der allgemeinen Einfiihrung der von zwei Seiten sichtbaren 
Akroteren (Eckpalmetten, Greifen usw.) ist": ders. ,  a. a. o., s. 374. 

3 Ders., a. a. o . ,  s. 375 fiir die Analyse der Spirale aus diesem 
Blickwinkel. 

4 D. Theodorescu, a. a. o., hat den Spiralenlauf nach einem Ab 

- ader Aufwicklungsverfahren rekonstituien, und zwar handelt es 

sich um die Abwicklung eines nicht ausdehnbaren Zwirnes um 

einen konischen Aba.ketalon und dessen freies Ende die Voluta zeich

nete, ein Verfahren das er fiir die Zeichnung der antiken Yol uten

spiralen als allgemein giiltig betrachtet. 
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Abb. 2. Die Volutenakrotere : gegenwărtiger Zustand. 
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- der Umkreisumlauf des Volutenauges ist nicht perfekt gezeichnet (obwohl dieser Umstand schwer wahr
nehmbar ist). 

In ihrer Gesamtheit kănnte die Summe dieser Inkonsequenzen5 (zu denen auch der Eindruck der nicht 
vollstăndigen Ausarbeitung der Verzierung der Volutenaugenflăche dazugezăhlt werden kann) entweder zur An
nahme einer nicht vollstăndigen Ausfiihrung des Sttickes, also eines AusschuB oder zur Hypothese, wie ursprtingli
ch von D. Theodorescu angenommen wurde, des Zeugnisses einer Ubungsschule6 fiihren . Măglicherweise kann 
auch die Rekonstitution aus Abb. 4 in Anbetracht genommen werden. Hier wird die innere Spirale als innerer Lauf 
eines kontinuirl ich sich entwickelten Saumes betrachtet, der sich vom ,,Kanal" eventuell durch ein Farbkontrast 
oder sogar durch ein eingeritztes Modell absetzen sollte. 

Obwohl die Farbspuren nicht erhalten geblieben sind, kann vorausgesetzt werden daB die Ungenauigkeiten 
in der Ausfiihrung mit Hilfe der Malerei abgedămpft wurden7. Andrerseits deutet der allgemeine tektonische 
Aspekt und vor allem der der Rtickseite an, daB das Sttick bei einer ausreichender Hăhe montiert wurde (z. B. auf 
der Gibelsima eines Tempels), also dort wo die Unstimmigkeiten in  der Ausfiihrung schwer wahrnehmbar sein 
konnten. 

Doch da die genaue Werkomontierung des Sttickes nicht unmittelbar bezeugt werden kann und das wegen 
dem heutigen Zustand des Sttickes, der die Beobachtung von Montierrungsspuren auf der Unterseite oder einer 
eventuellen Profi latur der Sttitzplatte nicht gestattet (welche mit Genauigkeit die Identităt mit einer Sima bezeugt 
hătte), kann nur vermutet werden daB die Akrotere mit dem Gedanken ausgefiihrt wurde sie auf einem Giebel zu 
setzen, wobei sie entweder nicht einwandfrei oder nicht vollstăndig ausgefiihrt wurde. 

2. Es erweist sich als notwendig kurz auf die verschiedenen Intrerpretationsmăglichlkeiten der histrianischen 
Volutenakrotere vom chronologischen und formellen Standpunkt einzugehen8. 

Die Art und Weise in der der Lauf einer ( in  Stein eingemeiBel te) Voluta ausschl ieBlich durch Einritzen 
(V - fărmige Schanze) auf einer platten Oberflăche ausgefiihrt wurde, weist auf das 6. Jahrhundert v.  Chr.9, in 
machen Făllen auf die Zeit um die Jahrhundertmitte hin. Das scheint der Fall der Voluten ein iger ionischen 
Kapitelle aus Delos, Milet und Didyma10, einiger Akroteren - und Volutenbruchstiicke aus Samos 1 1  oder der 
Volutenakroteren der Sima des athenischen Hekatompedons 1 2. 

Unter diesem formellen Aspekt, obwohl er nicht als ein einwandfreies chronologisches Kriterium sondern 
nur als ein Hinweis betrachtet werden kann,  kann bei der histrionischen Akrotere die Anwesenheit eines Auge von 
riesigen Dimensionen beobachtet werden. ln der oben angedeuteten Zeitspanne, lassen sich sehr groBe Augen bei 
den Voluten mit Anthemiai von sam tschen Grabstel len aus der ersten Stufe des „Hohlstils" oder der Polykrateszei t 1 3  
(obwohl die skulpturelle Behandlung im Vergleich zum Stiick aus Histria verschieden ist) oder sogar bei den 
Voluten mit eingeritzter Spirale von Samos und vor allem von Didyma14 beobachten. Die eigenartige GrăBe des 
Auges kann durch das Verhăltnis zwischen dem horizontalen Volutendurchmesser (D) und dem Augendurchmesser 
(Q.) charakterisiert werden . So ist b·::i den oben angefiihrten Beispielen die Annăherung 1 5  dieser Werte auch fiir 
einen Vergleich mit dem histrianischen Exemplar relevant: 

- Samos: Poros-Stele III/ I : D./d = 2,6 (untere Spiralen) und 3 (obere Spiralen). 
- Samos Marmorstelle IIl/2: D/d = 2,4 (untere Spirale) und 2,95 (obere Spiralen) 

5 In diesem Zusammenhang kann auch der unpol ierte Aspekt der 
Riickseite erwăhnt werden. 

6 Ders., a. a. o„ s. 378; nacher hat er seine Anschaung verăndert 
und das St iick einem Tempel zugewiesen :  ders„ Dacia, N. S. 1 1 , 
1 967, S. 1 1 9 .  

7 Diese Modalităt der Reliefierung durch das Beniitzen der Farbe 
ist i n  Histria durch ein archaisches Bekronungsbruchstiick wahr
scheinlich eines Votivdenkmals oder von der Basis einer DreifuBschale 
belegt: M .  Mărgineanu-Cârstoiu, Dacia, 35,  1 99 1 ,  S. 93- 1 0 1 .  An
drerseits scheint solch eine Breite eines bemalten Saumes von den 
keramischen bemalten Volutenakroteren beeinfluBt worden zu sein 
(z. B. die Akrotere von Kalabak Tepe, obwohl dieser Spiralensaum 
nicht so breii ist: A. Gerkan, Kalabak Tepe. Athenatempel und Umge
bung. Milet, 1 925, S. 20 f. u. Abb. 1 1 - 1 5 . 

H Die Akrotere wurde am Ausgang des 6. und Anfang des 5 .  
Jahrhundert v. Chr. datiert. Diese Datierung stiitzt sich auf die An
wesenheit des Typs der Volutenakroteren auf Darstellungen auf ar
chaischen attischen GefăBen, die somit auf die Existenz des betref
fenden Typs, wenigstens auf Bauten von kleiner Dimension, bis zum 
Ausgang des 6. Jahrhunderts v. Chr. hinweisen. Besonders auf
schluBreich soli in dieser Hinsichl die Darstellung einer Volutaakro-

tera auf einer Hydria mit roten Figuren aus der Sammlung Torlonia. 
die 5 10 v. Chr. datiert wurde: D. Theodorescu, a. a. o„ S. 373-374 
mit Literatur. 

9 W. Koenigs, Ist. Mitt, 30, 1 980, S. 57-58; ich beziehe mich bei 
dieser Analyse nicht auf die keramischen Stiicke, die D. Theodorcscu, 
a. a. o. analysiert hat. 

10 R. Martin, BCH, Suppl. I ,  1 973, S.  373-382; W. Koenigs. a. 
a. o.; G. Gruben, Jdl, 78, 1 963, S .  1 37 .  

1 1  E. Buschor, Ath .  Mitt, 55, 1 930, S.  90;  O. Zeigenaus, Ath. 
Mitt, 72, 1 957, Beilage 44/2. 

12 J. Travlos, Bildlexikon zur Topo11raphie des Antiken Athens. 
Tiibingen, 1 97 1 ,  S. 268-269, 

13  E. Buschor, Ath. Mitt, 58, 1 933, S.  27 Abb. 3, S.  30 Abb. 4; 
Taf. 1 0- 1 1 .  

1 4  O. Ziegenaus, a. a. o„ wie Anm. 1 1  (Samos);  G .  Gruben, a. 

a. o„ wie Anm. IO (Didyma). 
1 5 Mit Ausnahme der histiinnischen Akrotera, haben <lie Verhălt

nisse einen ungefăhren Wert (die Dimensionen wurden mit Hilfe des 
graphischen MaBstabes oder unmittelbar nach Beobachtungen der 
Photos erhalten); fiir die zitierten Beispiele: oben Anm. 1 3- 1 4 . 
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- Samos, Stele des Diagores: (Vi l ) : D/d = 3 ,4 
- Didyma (29a): D/d = 3, 1 
- Histria 16: D/d = 3,7 
Von den eigentlichen Volutenakroteren kann e in  archaisches Bruchstilck aus Mi let 1 7  mi t  dem Verhălt

n ius  D/d = 3,5 erwăhnt werden, wobei gleich angemerkt sein soli daB in  der betreffenden Zeitspanne der Verhălt
n iswert i nhaltlich im Falie der Eckakrotere von Didyma wăchst, wo D/d = 4,4 betrăgt 1 8 .  

E in  besonders aufschlussreicher Vergleich lăBt sicht mi t  der Akrotere des Tempels in  poros von der athe
nischen Akropole (das Hekatompedon) machen, der vor der Mitte des 6. Jahrhunderts datiert wurde 1 9 .  

Neben dem riesigen Auge /D/d = 2,7) ist auch die  Ausfilhrungstechink durch Einritzung 3.uf einer platten 
Oberflăche zusammen mit dem tektonischen Aspeckt der athenischen akrotere aufschluBreich filr die Analyse des 
histrianischen Stilckes 20. lch beziehe mich vornehmlich auf dem Aspekt des Teiles von der Basis der athenischen 
Akrotere, der eigentlich ein Teii der Giebelsima darstellt. Obwohl bei der histrianischen Volutenakrotere keine 
Begrenzungsspuren der Basis vom restlichen Teii des Stilckes durch jedwelche Verzierungsandeutungen wahrneh
mbar sind, durch Analogie mit dem athenischen Exemplar (und gleichzeitig uns auf der Tatsache stiltzend, daB die 
Stiitzplatte mit weingstens 10,8 cm die virtuelle Basis des Volutenkanalis ilberschreitet) kann man annehmen daB 
auch im Fal ie des histrianischen Exemplars die eigentliche Akrotere gemeinsamen Ki:irper mit der Giebelsima 
(oder einem teii davon) gemacht hat. Was die Funktion der Stilcke anbetrifft, sei angemerkt daB bei beiden 
Exemplaren auf der Rilckseite die Volutenspirale nicht wiederholt wird. 

T abelle 1 

Akr. Eckakr. Akr. Eckakr. . Monodendri von einer Eckakr. Delphinion Histria Athen Myus Mauer Didyma Milet Milet 

G/d 1 ,5 1 ,0 1  0,96 1 ,25 0,99 I 1 ,25 

D/cl 1 .33 0,8 0,84 I 0,7 0,8 1 ,02 

Was die allgemeine Komposition der histrianischen Akrotere anbetrifft, wird unsere Aufmerksamkeit von 
dem „zusammengezogenen" Aspekt der eigentlichen Akrotere geweckt uncl der durch die Positionierung der 
Palmetten im Bezug zur Volute verursacht ist. Dieser Aspekt kann durch die Rapportierung der Distanz zwischen 
den Palmetten (d), des horizontalen (D) und sekrechten Durchmesser (G) der Volute chrakterisiert werden.  Die 
Tabelle I 2 1 veranschaulicht daB die Grenzen zwischen denen die histrianische Akrotere aus diesem Blickwinkel 
eingeordnet werden kann, von zwei chronologischen Extremen bestimmt sind. Die obere Grenze wird von der 
athenischen Volutenakrotere (Hekatompedon) vor der Mitte des 6. Jahrhunderts (wo G/d = 1 ,26 und D/d = 1 ,33) ,  
wăhrend die untere Grenze (nach der der „zusammengezogene" Aspekt empfi ndlich zurilckgeht) von einer Volu
tenakrotere aus Milet (wo G/d = 1 ,26 und D/d = I )  von der Mitte des 6. Jahrhunderst 22 bestimmt. 

Der „Rosetten"-typ der die riesige Oberflăche des Auges der histrianischen Akrotere verziehrt, ist sowohl 
durch seine Komplexităt als auch durch die geometrisierende Form seiner Verzierungsknoten (im allgemeinen 
Rhomben) vol lkommen ungewi:ihnlich. 

Dieser Verzierungstyp suggeriert mehr eine Verbindung mit der Kleinkunst. Eine solche Fil iation soli uns 
nicht ilberraschen da in der archaischen Zeit die Architekten i:ifters auch als Goldschmiede tătig waren (Rhoikos, 
Theodoros, Smiles, Bathykles) 23 . Eine solch verzierte Akrotera, die an die Kleinkunst erinnert (in diesem beson
deren Fall wurde ein EinfluB der Textilkunst angenommen) ist aus Kyzikos, aus der zweiten Hălfte des 6. Jahr
hunderts 24 bekannt. 

16 Es soli gleich hingewiesen werden dall Voluten mit solch 
einem risiegen Auge in Histria vorlaufig unbekannt sind. Bei dem 
tiltesten bislang bekannten ionischen Kapitel (± 500 v. Chr.) betrtigt 
das Verhtiltnis D/d = 6,47 (siehe D. Theodorescu, Dacia, N. S., 1 2, 
1 968, S. 26 1 -303). 

1 7 W. Kocnigs. a. a. o. ,  S.  72 u. Tab. 1 4. I H  Ders . ,  a. a. o . ,  S. 74 Abb. 9. 
1 9 J .  Travlos, a. a. o.  
20 Es sei <labei erwtihnt dall die Sttirke der Platte der histrianis

chen Volutenakrotere auffallend kleiner ist, obwohl die anderen Di-

mensionen relativ nahe stehen. 
2 1 Fiir die Dimensionen der Voluten aus Milet und Didyma; W. 

Koenigs, a. a. o., passim; die zwischen den Palmetten liegende Dis
tanz habe ich aus dem graphischen Mallstab abgeleitet; fiir die athe
nische Akroter� oben P nm. 1 5 .  

2 2  W .  Koenigs, a.a.o., S .  63. 
23 J .  Boardman, The Antiquaries Journal, 38, 1 958,  S .  1 97 .  
24  W. Koenigs, Anatholian Studies. Journal of the British Institut 

of Archaeology at Ankara, 3 1 ,  1 98 1 ,  S. 1 2 1 - 1 28. 
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Diese Modali l ităt der Verzierungsdeutung zusammen mit anderen Aspekten der Entwicklung der Volute 
(entwerder, Variante I : bedingt von zwei parallele Spiralen oder, Variante 2: die U:isung des Volutenkanalis mit 
sehr breitem Saum) dazu noch in jedem Fal l das „Verschwinden" des Volutenkanalis an der Akroterenbas is und 
vieleicht der ungewohnliche Aspekt der Profilatur der Seitentlăche, ki:innen Hinweise fi.ir die chronologische 
Einordnung der histrianischen Volutenakrotere vor der sogenannten „Kanonisierung" der Formen darstel len25. 
Andere Beobachtungen liber die Audsfiihrungstechnik, liber die allgemeine und die Detailkomposition und vor 
aliem der tektonische Aspekt (vollkommen identisch mit dem Aspekt der Volutenakrotera des athenischen Hek
athompedons), ki:innen Hinweise fi.ir die Ausfiihrung des Stiickes an einem um die Mitte des 6. Jahrhunderts v. Chr. 
naheliegendendem Zeitpunkt, darstellen. (Man kann aber auch eine spătere Datierung nicht ausschlieBen und das 
umso mehr wenn man die provinzielle Retardierung in Anbetracht nimmt; auf jedem Fall nehmem wir an daB 
dieses Stiick einer Bauperiode angehi:irt die empfindlich vor dem letzten Viertel des 6. Jahrhunderts l iegt und somit 
das ălteste Architekturstiick in Stein aus Histria darstellt). 

In diesem chronologischen Zusammenhang sind wir der Meinung daB, obwohl der partikulăre Aspekt der 
zentralen Verzierung des Auges das Ergebnis von Eintliissen regionaler Gewohnheiten (nicht auszuschl ieBen sind 
dabei kontinentale Eintliisse 26) sein kann, deren genauer Ursprung aber noch erlăutert werden muB, kann ein 
unmittelbarer EintluB aus ionischem Milieu (Milet-Didyma, vieleicht Samos) 27,  ohne weitere Komplikationen die 
Anwesenheit in  Histria, wenigstens der Ausfiihrungstechnik durch Ritzlinien erklăren. 

Unabhăngig ob das Stiick vollendet war oder nicht, kann vorausgestzt werden, daB das Stiick von einem einheimischen 
Meister ausgefiihrt wurde28, der mit einer gewissen Unfiirtigkeit ein wahrscheinlich eingefiihrtes Modell nachgebildet und 
vieleicht dabei gewisse „Verzierungserneuerungen" (die zentrale Verzierung) einzufiihren versucht hat. 

3 a. Fur die Festlegung der MaBeinheit kann gemăB der Tabelle 2 beobachtet werden, daB eine Rappor
tierung der Dimensionen zu den Daktyloi des ionischen (35 ± O, l cm), des pheidonischen (± 32,8 cm) oder 
attischen FuBes (± 29,4 cm) nicht vollkommen einsichtsvoll ist, doch scheint die Beniitzung des ion ischen wahr
schein licher zu sein (Tab. 2). 

Tabelle 2 

Nr. 
Gemessen Ionische Kontrolle lrrtum 

cm Daktyloi cm cm 

I Gesamthăhe * 55,8 25,5 55,7 1 0,08 

2 Volutenlănge I * 37, 1 1 7  37, 145 0,04 

3 Volutenlănge II 29,8 1 3,5 29,4� 0,3 

4 Volutenhtihe (r) 39 1 8  39,33 0,33 

5 Voi utenhtihe ( I )  37, I 1 7  37, 1 45 0,04 

6 Augcndurchmesser 1 0  4,5 9,832 0, 1 6  

7 Max. Volutenhăhe 45 20,5 44,792 0,2 

8 Plattendicke (r) 16,8 7,5 1 6,387 0,4 

9 „Sima" - Hăhe * 1 0,8 5 1 0,925 0, 1 2  

1 0  Volutenhăhe I I  26,6 1 2  26,22 0,38 

l i  Plattendicke ( I )  1 8,7 8,5 1 8,572 0, 1 2  

1 2  C I  Sp. I 20,7 9,5 20,75 0,05 

1 3  Cil " 1 8,5 8,5 1 8,57 0,07 

1 4  C il i  „ 1 6,35 7,5 1 6,38 O,Q3 

1 5  C IV „ 20,5 9,5 20,75 0,25 

1 6  C I  Sp. l i  1 6,6 7,5 1 6,387 0,2 1  

1 7  c l i  , . 1 5, 1 5  7 1 5,29 0, 1 4  

1 8  C i l i  
„ 

1 3,2 6 1 3, 1 1 0,09 

1 9  C IV "  1 1 ,45 5 1 0,925 0,5 

* Ergănztc Massc 

Ionische Daktyloi = 2, 1 85 cm 
C I - I V :  die Radien in I - IV Kreisvierteln 

25 Die ungefiihr um 530 v. Chr. anzusetzten ist: W, Koenigs, 
a.a.o., S. 1 24. 26 Siehe die athenische Hekatomepedonvolutenakrotere: oben wie 
Anm. 1 2 . 

Attische Kontrolle lrrtum Pheidonischc Kontrollc lrrtum 
Daktyloi cm cm Daktyloi cm Clll 

30,5 56,02 0,23 27 55, 1 9  0,6 

20 36,74 0,36 1 8  36,79 0.3 

16 29,39 0,4 14,5 29,64 0 . 1 6  

2 1  38,57 0,42 1 9  38,84 0, 1 6  

20 36,74 0,36 1 8  36,79 0,3 

5,5 1 0, 1  0, 1 5 1 0,22 0.22· 
24,5 45 0,00 22 44,97 0,03 

9 16,53 0,27 8 1 6,35 0,45 

6 1 1 ,02 0,22 5,5 1 1 ,24 0,44 
1 4,5 26,64 om 1 3  26,57 om 
1 0  1 8,37 0,33 9 1 8 ,39 0.3 
1 1 ,5 2 1 , 1 2  0,42 1 0  20,44 0,26 

1 0  1 8,37 0,33 9 1 8,39 0, 1 
9 1 6,53 0, 1 8  8 16,35 0,00 

l i  20,2 0,3 1 0  20,44 0,06 

9 1 6,53 0,06 8 1 6,35 0,24 

8 1 4,69 0,45 7,5 1 5 ,33 O, 1 8  

7 1 2,85 0,34 6.5 1 3 ,28 0,08 
6 1 1 ,02 0,428 5,5 1 1 ,24 0,2 

Att. Dakt. = 1 ,837 cm Pheidon. Dakt. = 2.044 cm 

27 Histria als Kolonie von Mi let konnte normal unmittclbarc 
Einfliisse aus der Mutterstadt aufnehmen. 2R Es sei dabei noch einmal erinnert, daB das Stiick aus einhei
mischen Kalkstein hertgestellt wurde. 
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7 Archaischc Architekturbruchstiickc aus Histria 

3 b. Diese Variante veranschaulicht die 
Hypothese der Beniltzung der ion ischen Elle 
(ungefăhr 52,45 cm) und zwar durch eine, mit 
dem sechszehntel Teii der Elle gleichen Entwurfs
maBeinheit (M). (Tab. 3). 

lch bin von der Beobachtung ausgegangen, 
daB in der Komposition der Volutenakrotere ein 
Quadrat existiert, in dem eigentl ich sie sich ein
schreibt (Abb. 6): drei seiner Seiten sind mit der 
Voluta tangent und die vierte Seite ist von der 
oberen Kante der Stiltzplatte (und zwar des Teiles 
der unter der unteren Palmette sich befindet) be
dingt. Die Seite dieses Quadrates ist gleich mit 
dem horizontalen Volutendurchmesser (37, 1 cm) 
und seine Diagonale (37, I cm x .../2) miBt 52,45 
cm, also eine ionische Elle (52,45 cm: 1 ,5 = 34,97 
cm). Vorausgesetzt daB wir uns nicht in der Hypo
these der arithmetrischen Koinzidens befinden, ist 
es uns gestattet vorauszusetzen, daB diese Dia
gonale eine Rolle in  dem Entwurf der Voluten
akrotere gespielt hat. Wenn wir also die Elle als 
Ausgangseinheit betrachten, kann der horizontale 
Durchmesser (D) (durch die Konstruktion eines 
Quadrates mit der Diagonale gleich einer Elle) 
und weiter die Gesamthi::ihe der Volutenakrotere 
(H) erhalten werden, wei l :  H = 312 x D (also 3/ 
2 D = 55,65 cm und die rekonstituierte H miBt 
ungefăhr 55,8 cm. Man kann weiter beobachten 
daB: 

- die ăuBere Volutenhi::ihe (ungefhăr 39 cm) 
kann als 3/4 Elle angenommen werden (3/4 x 

52,45 cm = 39,3 cm). 

Gesarnthiihe 

Volutenlănge 

Volutenhiihe 

Plattendicke 

NV 

MV 

(Ml(,) 

MT 

MS 

OM 

ON 

NS 

AA1 

AA2 

A IA 6 

A 1A s 

A zA 6 

A 1A 4 

OR 

R I R 2 

Augendruchm. 

Gemessen 
cm 

55,8 

37, 1 

39 

1 6,8 

29,8 

32,95 

29,25 

26,75 

22,85 

1 6,35 

1 3,2 

1 9,7 

32,6 

29,95 

29,25 

23,5 

26,6 

20, I 

26,5 

36, 1 

1 0  

Tab/le 3 

M = 3 .278 cm 

1 7  

I fl.fi 
1 2  

5 

9 

1 0  

9 

8 

7 

5 

4 

6 

1 0  

9 

9 

7 

8 

6 

8 

l i  

3 
- die Entfernung zwis�hen dem Voluten

zenter und dem ăuBeren Rand (20,7 cm) kann als 
2/5 Elle angenommen werden (2,5 x 52,45 cm = 

20,9 cm). 
I El le = 52,45 cm; I M = I Elle/ 1 6  = 3,278 cm 

45 

Kontrolle lmum 
cm cm 

55,72 0,07 

:n. 1 0,00 

39,33 0,33 

1 6.39 0,4 1 

29,5 0,3 

32,78 0, 1 7  

29,5 0,25 

26,22 0,52 

22,94 0,09 

1 6,39 0,04 

1 3 , 1 1  0,08 

1 9,66 0,03 

32,78 0, 1 8  

29,5 G.44 

29,5 0,25 

22,94 0,55 

26,22 0,38 

1 9,66 0.43 

26.22 0,27 

36,05 0,05 

9,834 0, 16  

- Die senkrechte Ritzlinie (B), von uns als  Hilfzeichnungslinie vermutet, markiert genau die Mitte des oben 
ehaltenen Segmentes (20,9 : 2 = 1 0,45 cm). 

- Es stellt sich also heraus, daB die mit Hilfe der ionischen Elle gemessenen Diagonale, eine hervorragende 
Rolle in der Kompositionierung des Ensmbles der Volutenkrotere gespielt hat: sie generiert durch einfache geo
metrische Konstruktionen sowohl das virtuelle, die Volutenspirale kennezeichnendes Quadrat und die Position des 
Volutenzentrums das auch das Hauptrechteck der allgemeinen Komposition (Abb. 6.).  Andrerseits wenn wir eine 
MaBeinheit gleich mit I / 1 6  Elle = 3,278 cm annehemn, kann beobachtet werden, daB diese MaBeinheit zufriedenstel
lend den Dimensionen entspricht. Bei einem vergleichendem Uberblick liber Tabelle 3 und Abb. 6, kann beobachtet 
werden, daB die Mehrzahl der Uberschneidungspunkten der Spiralen mit den Hauptdurchmessern Segmente bedin
gen, deren MaBe zufriedenstellend in Funktion von dieser MaBeinheit ausgedriickt werden ki::innen29. Es sei dabei 
angemerkt daB die Messung dieser Segmente als Ausgangspunkt vor allem die Seiten des oben beschriebenen Qua
drats ader Rechtecks haben, alsa der geometrischen Figuren welche die Komposition bedingen. Es ist also sehr 
wahrscheinl ich anzunehmen, daB diese Uberschneidungspunkte ganz genau und bewuBt im Entwurf und auch in der 
Ausfiihrung des Stilckes determiniert waren. Wir glauben daB ein solches Verfahren, bei dem Richtungspunkte fiir 
die Entwicklung der inneren Spirale beniitzt wurden, sehr nutzerbringed nur bei der Einzeichnung der Spirale durch 
Annăherung mit dem KompaB waren und nicht bei der Beniitzung anderer mechanischen Verfahren. 

29 Urspriinglich wurde als MaBeinheil fiir die Volulenakrotera 
ein attischer FuB von 29,8 cm ( !): angenommen. D. Theodorescu, 
wie Anm. I ,  S. 375; wenn wir einen attischen FuB von 29,4 cm/29,5 
cm betrachten, so kann beobachtet werden daB sein MaB mit 9 x 

3,278 cm gleich ist. Also kann auch die hier vorgeschlagene MaBein
heit in Funktion de 1 / 1 6  der ionischen Elle ausgedriickt werden und 
zwar mit einem Imum von nur 0,3 cm (9 x 3,278 = 29,502 cm). 
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Abb. 3. Rekonstitution der Volutenakrotere (Hypothese): a Vordeseite; b Seitenflăche. 
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li. Zwei Bruchstiicke mit Spuren von Ritzlinien (Fi und F2) (Abb. 7-8) wurden gelegentlich den Grabungen 
in der sogenannten heiligen Zone des griechischen Histria geborgen. Die Ausfiihrungsspuren und das beniitzte 
Material (einheimischer Babadagkalkstein) sind identisch. Beide zeigen eine platte Oberflăche (auf der sich die 
Ritzlinienspuren befinden) auf der sich Spuren der MeiBelbearbeitung beobachten lassen und die nacher leicht 
poliert wurden; es sind gleichzeiting Teile der Seitenflăchen erhalten geblieben, die einen gebogenen Lauf verfol
gen. Auf den platten Oberflăchen der beiden Stiicke, sind die Spuren eines ungefăhr 0,5 cm breiten, vollkommen 
glatten Saumes erhalten geblieben, welcher die Form dieser Oberflăchen verfolgt. Dieser Saum ist sehr leicht 
geneigt zur Riickseite geschnitten worden. Die erhaltenen Seitenflăchen wurden regelmăBig behandelt, aber es ist 
augenfăl lig daB ihre Ausfiihrung nicht vollkommen abgeschloBen wurde. Es ist leicht mi:iglich daB die Bearbei
tungsspuren die Spuren einer Radschneidung ausdriicken . Die erhaltene Lănge der B ruchstiicke ist ungefăhr 
6,4 cm (F l ), beziehungsweise 1 7,4 cm (F2). Die maximalen Dimensionen der erhaltenen platte Oberflăchen sind : 
1 2  cm x 1 2,5 cm (F I ), beziehungsweise ungefăhr 1 6,5 cm x 1 0,5 cm (F2). 

Da sowohl die Qualităt und der Aspekt des beniitzten Kalksteines als auch die Bearbeitungsspuren (die 
EckmeiBel) sind im allgemeinen mit den in Histria nur bei den archaischen Stiicken beobachteten Bearbeitung
details ăhnlich, ki:innen auch die Stiicke im allgemeinen in die archaische Zeit eingeordnet werden. Neben der 
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9 Archaischc Architekturbruchstiicke aus Histria 47 

lndentităt der Bearbeitung der beiden Stticken (Fl ,  F2), erlaubt die Anwesenheit desselben Verfeinerungsakzent 
und die Simil ităt der Einzeichnung (mit Ritzlinien,) beide Bruchstticke einem einzigen Sttick hinzuweisen. Der 
Grund ihrer nicht Vollendung kann nicht năher erlăutert werden, doch konnte man einfach annehmen daB die 

Stticke ein AusschuB oder Werkstatttibungsstticke dargestellt haben. Man kann aber auch annehmen daB geweisse 
historische Momente seine Vollendung und des dazugehorigen Denkmals verhindert haben 30. 

L 

Abb. 4. Die Volutenakrotere (Rekonstitution nach D. Theodorescu). 

DIE RITZLINIENSPUREN 

Auf der platten Oberflăche des Sti.ickes (F I )  stellen die besonders fein und genau eingeritzten Linien der 

Einzeichnung folgende Details dar (Abb. 7):  
- Ein mit dem KompaB eingezeichneten Ritzlinienlauf, der relativ parallel mit der Seitenkante liegt und von 

ihr bei einer relativ konstanten Entfernung von ungefăhr 5, 1 cm sich befindet. 

- Eine gerade Ritzlinie welche die Oberflăche tiberquert und sich mit der gebogenen Ritzlinie tiberschneidet. 

- Der Uberschneidungspunkt zwischen der gebogenen und geraden RiţzJinie wurde durch zwei kurze im 

rechten Winkel sich tiberschneidenden Linien (von ungefăhr 1 ,2 cm Lănge) angemerkt und die mit der geraden 

langen Ritzlinie Winkeln von 45 bilden . 

30 Ein solches Erreigniss ki:innte z. B .  die Vemichtung Histrias am Ende des 6. oder Anfang des 5. Jahrhunderts: siehe unten Anm. 50, sein. 
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Die Genauigkeit mit der die Kurve eingezeichnet wurde, veranschaulicht eine Einzeichnung mit dem Kom
paB und die Markierung des Uberschneidungspunktes driickt ohne Vorbehalt den Umstand aus, daB er urspriinglich 
auf der geraden Linie markiert wurde und das um ein verbindl iches Anhaltspunkt for die nachtrăgl iche Einzei
chnung der Kurve zu bilden. 

r 
I 
L - -

- - - -
- - - - -

L _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

I 
I 

Abb. 5. Die Volutenakrotere (Rekonstitutionsvariante). 

Auf der platten Oberflăche des Bruchstiickes (F2) (Abb. 8) ist die in ăhnlicher Weise ausgefiihrte Einzeich
nung einer gebogenen Ritzlinie ersichtlich, die bei einer Entfernung von ungefăhr 5,2 cm von der Seitenkante liegt. 

V ARIANTEN DER DEUTUNG DER RITZLINIENEINZEICHNUNGEN 

I .  Die platten Oberflăchen der Bruchstiicke (F I ,  F2) haben nicht dem Schauteil des urspriinglichen Stiickes 
angehort, sondern stellen wahrscheinlich die Ober-und Unterflăche einer Săulentrommel dar. Diese Variante scheint 
am wahrscheinl ichsten zu sein .  In diesem Fall bleibt die Answesenheit des, im Vergleich zur restlichen Obertlăche 
leicht geneigten Saumes und vieleicht auch die Beharrlichkeit mit der die Uberschneidung zwischen der gebogenen 
und geraden Einritzlinie (einer der Durchmesser) markiert wurde, zu erklăren. Gliechfalls miiBten die gebogenen 
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1 1  Archaische Architekturbruchstilcke aus Histria 49 

Einritzlinien dem gleichen Kreisumfang angehoren, doch mahnt die nicht vollendete Ausfiihrung der Seitenflăchen 
zu Vorbehalt. Die Angehorigkeit zum selben Kreisumfang kann aber wegen der Differenz von ungefăhr O, l cm 
zwischen der gebogenen Linien und der Seitenkante in Frage gestellt werden. 

2. Diese zweite Variante stiitzt sich auf die Moglichkeit daB die zwei gebogenen Einritzlinien nicht dem
selben Kreisumfang angehoren und schlieBt den Gedanken ein, daB die platten Flăchen der Stiicke der Schauseite 
eines Architekturstiickes angehort haben. In diesem Fall wird es moglich die gebogenen Einritzlinien des inneren 
Laufes einer Spirale zuzuweisen. Also konnten die Bruchstiicke F I  und F2 Teile einer Volute darstellen (von 

8 . _ , _M 

5 

J 

2 

r I. I 

i 
� 

I 
I 

� 

Abb. 6. Die Yolutenakrotere (Hypothese zur Entwurfgestaltung). 
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einem ionischen Kapitell oder einer Volutenakrotere), die aber nur i m  Zeichnungsstand geblieben ist. In dieser 
Deutungsvariante konnte die Baharrlichkeit mit der der Uberschneidungspunkt der gebogenen Einritzl inie mit der 
geraden Einritzlinie (ein Hauptdurchmesser?) markiert wurde, besonders aufschluBreich werden. Sie kann eine 
genaue Determination von Richtungspunkten des inneren Spirallaufes veranschaulichen (wahrscheinlich in Funk-

Abb. 7.  Bruchstiick F. l .  

tion von einem Modellentwurf) und die sich als besonders ni.itzlich fi.ir die Einzeichnung einer Spirale (deren Form 

mehr oder weinger zur logarithmischen Spirale strebt durch Annăherung mit einem KompaB erweist 3 1 . Obwohl 
dieser Deutungsversuch sich als besonders anziehend erweist, soli er - und das wegen den unausreichenden 

Dimensionen der zwei Bruchsti.icken (also auch eingeritzten Kurven) - nur als eine enfache Hypothese betrachtet 
werden. 

31 Siehe z. B. die oben beschriebene Hypothese zur dimensionellen Determination der histrianischen Yolutenakrotere. 
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Abb. 8 .  Bruchstiick F. 2. 
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III. Antenbruchstiick mit Anthemia verziert (Abb. 9-1 4) .  
a .  Das Bruchsttick wurde gelegentlich den Grabungen in  der sogennanten heiligen Zone der griechischen 

Histria geborgen. Das aus Kalkstein hergestellte Sttick, bewahrt die Schauseite auf einer Lănge von ungefăhr 39,3 
cm und den groBten Teii der rechten Seitenflăche. Die Riickseite ist zum groBten Teii zerbrochen. Wir setzten 
voraus daB dieses Bruchstiick, Tei i  eines Antenkapitells vom ionisch asiatischen Typs war, der fiirgewohnlich 

a 

b 

Abb. 9. Antenbruchstiick mit Anthemia: a Vorderansicht; b Seitenansicht. 

durch die Uberlagerung von drei aus demselben Steinblock geschnittenen Registern gebildet war. Also muBte das 
ursprtingliche Antenkapitell wenigstens aus zwei unterschiedlichen Register gebildet sein .  Aus diesem Blickwinkel 
betrachtet und ausgehend von seiner Ausfiihrungsweise (jedes Register wurde separat geschnitten) năhert es sich 
der Ausfiihrungsweise ei nes anderen Antenkapitells mit Anthemia aus Histria (Abb. 1 2 )  32. Das hier besprochene 
Bruchstiick sondert sich von den anderen Stticken die mit Anthemia verziert worden sind, dank seines besonderen 
eigenartigen Aspektes der durch die drei Verzierungskerne mit Anthemiai kennzeichnet ist, die auf der 
Hauptschauseite erhalten geblieben sind. Wăhrend man auf der anderen oben angefiihrte Ante (Abb. I 2) das Motiv 
der von Lotusblumen eingerahmten Doppelpalmette beobachten kann, zeigt das hier besprochene Sttick als Hauptver
zierung ei ne Reihe mit einfachen, von doppelten leierformigen Spiralen tiberlagerten Anthemiai. Fiir die Beschrei-

32 D.  Theodorescu, wie Anm. 6, S .  1 1 3-1 1 9  
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o 1 San 
Abb. 1 1 . Antenbruchstiick: Seitenflăche. 
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Abb. 1 2. Antenbruchstiick mit Anthemia aus Histria (nach D. Theodorescu). 

1 6  
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bung der Verzi�rung werden wir uns auf seinem Aspekt in der senkrechten Projektion der Hauptschauseite bezie
hen (Abb. I 0). Der Verzierungsrythmus ist durch die Alternanz von sekrechten Register gesichert, die an der 
Teilung in Eiern und Lanzen erinnern. Die Lanzen stellen hier aber eigentlich die Stil isierung des Mittelteils von 
Lottusblumen dar, deren seitlichen „Fliigeln" sich vereinigen um in einer feinen Manier die Anthemiai zu einhtillen 
und somit in formeller Art und Weise den Gedanken von Eiernbekleidung versinnbilden. 

Die Schăfte der Lottusblumen entwickeln sich ununterbrochen und bieten eigenartige Details an der Spitze 
an: auch in ihrem oberen Teii  enden sie in Lanzenspitzen. Ein zwischen den Schăften liegender Verzierungsknoten 
ist also von einer einzigen neunblăttrigen zusammengebundenen Palmette und einer Gruppe von zwei sich tiber
lagernde leierformigen Spiralen gebildet. Im Spiralengelenk befinden sich entweder kleine ftinfblăttrige Palmetten 
oder ein einziges zugespitztes Blatt. Man kann weiter auch im oberen Teii Lottusblumen beobachten und zwar: 
sie wurden in der Mittelachse jeder Anthemia positioniert und vereinigen eine Gruppe von zwei leierformigen 
Spiralen und somit ei nen abwechselnde Rythmus im Vergleich zu den unteren schon beschriebenen Lottusblumen 
bewirken . Die ununterbrochenen Schăfte der Lottusblumen, welche die Verzierungskerne begrenzen, sind leicht 
nach auBen geneigt, wobei ihre Neigung der Neigung der Seitenflăche unterworfen ist. Die Neigung der Schăfte 
vermindert sich leicht gegen den l inken Teii der Hauptschauseite und der letzte auf dem l inken Teii das Sttickes 
bemerkbare Schaftachs erscheint umgekehrt geneigt. 

Wenn wir jetzt die reelle und nicht die snkrechte Prokektion der Hauptschauseite in Anbetracht nehmen, ist 
und das zum Trotz der senkrechten Rythmierung ihrer Verzierung, der dominierende Eindruck vor aliem von der 
Wahrnehmung von zwei horizontalen Verzierungsregister erweckt: das obere, durch die Abwicklung der leierfor
migen Spiralen gebildete Register und das untere von der Reihenfolge der Palmetten bedingte Register. 

Der Spiralenkanalis zeigt eine leichte Konkavităt, die zusammengebundenen Palmettenblătter haben die 
mittlere Wulst nach starren Achsen gezeichnet (mit Ausnahme der Blătter von ihrer Basis, die leicht wellenformig 
an der Spitze mit den Blumenblătter von der Basis der Lottusblumen vereinigt sind), die Spitzen der Blumenblătter 
weisen eine Zuspitzunstendenz auf und jedes Blatt ist im V - formigem konvexem Querschnitt geschnitten worden. 

Auf der Seitenflăche deutet die Verzierung eine Spiralenvolute mit platten leicht reliefierten Saum und Auge 
an . Die Seitentlăche ist leicht geneigt und weist eine, an ihrem oberen Teii leicht gebogene Ausladung auf. 

Die Hohe des Bruchsttickes miBt 1 9,65 cm, und die Tiefe des ergănzbaren Teiles der Unterflăche ist 
ungefăhr 1 5 , I cm. 

Die Ausftihrung des Sttickes wurde sorgfăltig und rafiniert realisiert und wiederspiegelt e ine hoe Qual ifika
tion des Steinmetzes. 

b. Schei nbar ist in der Architekturalverzierung die Verkettung der Palmetten und der Lottusblumen in einer 
Reihenfolge erfolgt, die einen ftir die Sukzesion von Lanzen und Eier eigenen Rythmus offenbaren und ein 
Kennzeichen der Schule aus Chios darstellen 33 . Es konnen dabei Beispiele dieser Schule aus der ersten Hălfte des 
5. Jahrhunderts aus Managros, aus Emporio/Chios oder sogar aus Marasa-Lokri erwăhnt werden 34. 

Beim Sttick aus Histria entwickelt sich die Lotusblume in  einer verschiedenartigen und zwar in  einer beton
ter sti l isierten Weise und die Versanschaulichung der Elemente welche die Rythmierung vom Typ Lanzen und Eier 
andeuten, s ind skulpturell minder reliefiert ausgedrtickt worden 35 .  Ein Verzierungsmotiv das eventuell aus dem 
Motiv der leierformigen Spirale abgeleitet werden konnte, kann bei Managros (wăhrend der ersten Hălfte des 5. 
Jahrhunderts) beobachtet werden, hier aber in einer anderen formellen Suggestion 36. Die mit Lotusblumen asso
zierte eigentl iche leierformige Spirale, die in Samos schon in der ersten Stufe des Hohlstils belegt ist wăhrend die 
Volutenspirale mit eingetieftem Kanalis die letzten Jahrzehnte des 6. Jahrhunderts dominiert37• Solche Voluten
spiralen konnen bei samischen Grabstelen aus der Zeit Polykrates beobachtet werden, wie z.  B.  die Stele des 
Diagores38 .  An dieser Stelle soli angemerkt werden, daB sowohl der platte obwohl sehr enge, den ăuBeren Spi
ralenteil kennzeichnede Saum als auch der ebenfalls platte Saum der, auf der Seitenflăche eingezeichneten Volu
tenspirale, auf eine nach der Polykrateszeit datierbaren Ausftihrung hinweisen39. Selbst das Profil des Sttickes, 
dessen untere (wenigstens) Hălfte geradlinig abgeschnitten ist, wiederpiegelt eine vor aliem am Ausgang des 6. 
und Anfang des 5. Jahrhunderts feststellbare Angewohnheit40. 

Die Form der Palmetten mit zugespitzten Blătter vom V-formigem Querschnitt (mit leicht angedeuteter 
Mittelachse) und damit dem Anfang des 5. Jahrhunmderts eigenartige Tendenzen verfolgend und vor allem ihr 

33 J. Boardman. a. a. o. wie Anm. 24, S .  1 93 
34 Ders. a. a. o. ,  Taf. 29-32., Nr. 1 9/D; 20/E; b/G; c/J; d/K. 
35 Siehe dazu da Antcnkapitell mit doppelter Palmette aus Didy-

ma, obwohl hier die Rythmierung vom Typ Lanzen/Eier nicht aus 
der Stilisierung von Lottusblumen herriihrt: W. B. Dinsmoor, The 
architecture of Ancie111 Greece . . London, New York, Toronto, Sid
ney, 1 950. Taf. 3 1 ;  der Gedanke der Rythmierung der Verzierungs
gruppen die von Palmette bcdingl sind und zwar durch die Ver
lăngerung und durch die Vereinigung der seitlichen Teile von Lotus
blumen erscheint schon in die zweite Hălfte des 6. Jahrhunderts 
beim Schatzfund Siphnener aus Delphi: G. Daux, E. Hansen, Le 

Trisor de Siphnos. Fouil/es de Delphes 21 1 ,  Paris 1 987, S .  1 93 ,  
5,90-95; S .  98- 1 00 und  beim Schatzfund der Alkmenoiden aus 
Delphi: G. Daux BCH, 6 1 ,  1 937, Taf. 8 .  

36 J. Boardman, a. a .  o . ,  Taf. 29, 32/Nr. 20/E. 
37 E. Buschor, Ath. Mitt, 58, 1 933, S. 29. 
38 Ders., a. a.  o. ,  Beii. 1 1 . 
39 Ders. ,  a. a. o. 
40 L. T. Shoe, Profiles of Western Creek Mouldin1.:.�. Mono

graph of the American Academy Rome, 1 4, Taf. 7/3, 4;J. Boardman, 
a. a. o., S. 1 90, Abb. 5/G. J. 
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zusammengezogener Aspekt und die Mittelachsen der nicht gebogenen Blătter, obwohl sie mit Beispielen aus der 
Schule von Chios verglichen werden konnen, stehen dem formellen Aspekt einiger Anthemiai aus Samos, Thera 
oder Paros (490-470) 4 1  oder sogar einiger Anthemiai aus Thasos 42 năher. 

Das dominierende Prinzip des Dekoratischema des histrianischen Bruchstiickes veranschaul icht aber die 
Persistenz von archaischen Motiven, die auch auf dem Polster eines ionischen Kapitells aus dem Grăberfeld von 
Syrakusa 43 und vor aliem in Samos beobachtet werden konnen. Hier, in  Samos, erscheint die Assoziation zwischen 
den Gruppen von leierformigen Spiralen mit Anthemiai auf dem Anthemienfries aus Poros (vom Rhoikosaltar?)44 
und spăter bei der Verzierung des Polsters des ionischen Kapitells des Tempels des Polykrates, eine Verzierung 
die vollstăndig auch auf seinem Săulenhals iibertragen wurde, wobei beide Stiicke einen Bauphase vom Anfang 
des 5 .  Jahrundert als angehorig betrachtet worden sind45. (Abb. 1 3) .  

Abb. 1 3 .  Kapitell und Saulenhals vom Heratempel aus Samos. 

Die Ăhnlichkeit mit dem Heraion aus Samos und zwar unter dem Aspekt dorninierenden Verzierungskompo
sition ist besonders bemerkenswert. Obwohl das histrianische Motiv als unmittelbar vom samischen Modell bee
influBt zu sein scheint, hat sich der nachahmende Kiinstler n icht auf eine rnechanische und leichtfertige Nachah
mung beschrănkt, sondern er hat ihn, mit einern bemerkenswerten Raffi nament, transfiguriert und ihm eine 
auBergewohnl iche plas.tische Schwingung verliehen. In erster Reihe hat er sich die Freiheit gestattet das samische 
Modell zu „umstiirzen", sodaB die Gruppe von leierformigen Spiralen im -0beren Register erscheinen. Gleichzeitig 
hat er neue Verzierungsakzente in Details eingefiihrt, und zwar in  erster Reihe durch die Positionierung von 
Lotusblumen, die durch ihre Mittelachse mit den Palmetten vereinigt sind, auch zwischen den leierformigen 
Spiralen. Gleichzeitig erscheint die Orientierung einer Gruppe von je zwei, einer Palmette entsprechenden Spi
ralen, an der Basis der Palmette nach auBen offen (umgekehrt also wie bei dem samischen Modell);  die Schăfte 
der groBen Lotusblumen (dessen seitliche Blătter die Palmetten umhiillen) verlăngern sich bis zur entgegenlie
gender Seite (wo sie in Lanzenspitzen enden) und somit an der Aufteilungsuggestion vom Typ Lanzen/Eiern 
beitragen (eine Rythmierung die bei dem samischen Modell n icht feststellbar ist). 

Bei einer allgemeinen Betrachtung konnen die Verzierungsatributen im Rahmen eines stil istischen Synkre
tismus bewertet werden, in dem neben der auffăll igen samischen Dominante, sich und zwar in einer originellen 
Deutungsweise, auch Atribute i nfiltriert haben, die im Milieu der Schule aus Chios bemerkbar sind. Man kann 
weiter hypothetisch Annehmen und das nur in  direkter Beziehung mit dem zusammengebundenen Aspekt der 
Palmetten, eventuelle Einfliisse auch aus anderen Inselzentern (bislang wurde schon Naxos, Paros und Thasos 
erwăhnt) rezipiert wurden, deren Konsistenz aber jetzt nicht korrekt und komplex bewertet werden kann. 

Vom chronologischen Stantipunkt betrachtet, scheint das histrianische Antenbruchstiick ein exzeptionelles 
Zeugnis des spăten histrianischen archaischen Zeit zu sein,  der in den ersten Jahrzehnten des 5. Jahrhunderts 

41 E. Buschor, a. a. o., Taf. 1 6- 1 7 .  
42 Guide de Thasos, Paris, 1 968, S.  94  Abb. 3 9  (das Fries vom 

Herakleion). 
43 Ph. W. Lehmann, D. Spittle, Samotrace, The Temenos, Prin

ceton, 1 982, S. I 03, Abb. 76. 

44 E. Buschor, Ath. Mitt, 55, 1 930, S. 93 Abb. 45.; es sei 

angemerkt daB die Assoziation zwischen Gruppen leierfiirmiger Spi-

ralen, Palmetten und Lottusblumen auf einem verzierten Steinblock 
des dorischen Schatzes von Delphi erscheint; hier wurden aber die 

Gruppen von leierfiirmigen Spiralen in senkrechter Position darges

tellt: M. Th. Homolle, Le sanctuaire d 'A thina Pronaia. Fouilles de 

Delphes 213, Paris, 1 923, S. 96 u. Abb. 94. 
45 G. Gruben, Die Tempel der Griechen, Miinchen, 1 976, S.  323 

Abb. S. 267; S.  337, Abb. 280. 
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hergestellt wurde und zwar an einem Datum fi.ir die als terminus post quem der Zeitpunkt gelten kann, an dem in 
Samos das Modell des Polsters und Săulenhalses des Polykratesheraion erschienen ist. Fi.ir die Erklărung der 
Vollkommenheit der Ausfi.ihrung des histrianischen Sti.ickes und einschlieBlich der Hypothese i.iber den Ursprung 
des Verzierungsschemas, ist es uns gestattet in Histria die Anwesenheit eines hoch qualifiziertes Ki.instlers voraus
zusetzen,  der hier (vieleicht sogar aus Samos) im Zuge der durch die persische Gefahr (deren Hăhepunkt durch 
die Zerstărung von Milet erreicht wurde) ausgelăste Auswanderungswelle ankommen hătte kănnen. Unter diesen 
Bedingungen kann die chronlogische Sequenz von 494 sie selbst ein terminus post quem fi.ir die Ausfi.ihrung des 
Sti.ickes sein und der vollkommen mit der oben vorgeschlagenen chronologischen Einstufung stimmen wi.irde46.  

Die Anwesenheit in  Histria von „Kolonisten vom rezenten Datums"47 gestattet uns noch einmal voraus
zusetzten, daB unter ihnen Architekten und Steinmetzten sich befanden, „die mit ihnen die perfekte Ausfi.ihrung 
eines Gewrbes im Dienste der Ausfi.ihrung von bekannten Modellen brachten und die gleichzeitig die Kapazităt 
diese zu Verbessern und zu Erneuern hatten" 48 .  

Eine allgemeine Betrachtung i.iber die bislang aus Histria bekannten archaischen Architektursti.icke 49, zeich
nen ein,  auch wenn unvollstăndiges Bild i.iber eine Bautătigkeit, die Steinmaterial fi.ir Architekturlăsungen ange
fangen mit einer empfindl ich gegen die Mitte des 6. Jahrhunderts l iegenden chronologischen Sequenz verwendet 
und die gegen Ende des 6. und in den ersten Jahrzehnten des 5. Jahrhunderts ein bemerkenswertes qual i tatives 
Niveau erreicht hat. Wenn die „Kontinuităt" dieser Bautătigkeit einen Kollaps um 500 erlitten hat, der von der 
Zerstărung der Burg als Folge der skytischen Raubzi.ige50 verursacht wurde, ist zu vorausetzen daB die „Nieder
lage" nur kurzfristig war und die Măglichkeit der Entwicklung zu einer hohen Qualităt, die von der rapiden 
Wiederaufnahme der Bautătigkeit bedingt war, nicht beeintrăchtig hat. 

c. Rekonstitution des Antenbruchstiicks (Abb. 14).  Es wurde schon hervorgehoben, daB die Schăfte der 
wichtigsten Lotusblumen nicht senkrecht sondern leicht geneigt sind und an dem unteren Tei i  leicht zusammen
kommen. Die Neigung verkleinert sich sukzessiv gegen dem linken Tei i  des Bruchsti.icks, wobei der dritte Schaft 
der letzte ist der dieselbe Orientierung aufbewahrt. Der năchste Schaft erscheint leicht in anderer Richtung geneigt, 
so daB der letzte Verzierungskern mit leierfărmigen Spiralen und Palemetten den Mittelplatz im Rahmen der 
Hauptschauseite besetzt hat. Somit muB das vollstăndig rekonstituierte Register fi.inf solche Verzierungsregister 
enthalten, wobei die Mittelachse der letzten erhaltenen Palmette gleichzeitig die Symetrieachse des Sti.ickes darstellt. 
Wenn wir die Anthe perfekt symetrisch mit dieser Achse betrachten, so betrăgt die Lănge Untertlăche der 
Schauseite: 65,6 cm, also ( 1 1 ,9 x 3 + 1 1 ,75 x 2 + 6,4) cm, und die Lănge der Obertlăche ungefăhr 68 cm. 

Die fi.ir die Komposi tion kennzeichnenden Verhăltnisse sind folgende: 
Gesamthohe/Interaxis der Verzierungskerne = 1 9,65/ 1 1 ,9 = 1 ,66 (unten) und 1 9,65/ 1 2,9 = 1 ,5 (oben). 

Tube/le 4 

Gemessen Jonische Kontrolle 
lrrtum 

Dakt. cm cm 

Gesamthiihe 1 9,65 9 1 9,66 0,0 1 

Unterliinge * 65,6 30 65,55 0,05 

Oberliinge * 68 3 1  67,74 0,27 

Breite d. 
1 5 , I  7 1 5,29 0, 1 9  

Unterfliiche 

Gesamtbreite 
26,3 1 2  26,22 0,08 

unten 

lnteraxis d .  1 2,6 6 1 3, 1 1 0,5 
Verzierung (ob.) 1 2,9 0,2 

lnteraxis d. 1 1 ,9 5,5 1 2  0, 1 2  
Verzierung (unt.) 1 1 ,75 0,25 

lonische Dakt. = 2, 1 85 cm 

46 Die mit leierfiirmigen Spiralen und Anthemiai verzierten 
Kapitell und Siiulenhals des samischen Heraions wurde „in ersten 
Jahrzehnten des 5. Jahrhunderts" oder „um 480" datiert: G. Gruben, 
a. a. o„ wie Anm. 45. 

47 D. M.  Pippidi, Din istoria Dobrogei, Bukarest, 1965, 1 78. 
411 D.  Theodoerescu, a. a. o., S .  1 1 8 .  

Lănge der Untertlăche/Gesamthăhe = 65,6/ 
1 9,65 = 3,33 

Lănge Obertlăche/Gesamthăhe = 68/ 1 9,65 = 

3,46 = 3,5 
In Tabelle 4. kann beobachtet werden, daB 

die Măgl ichkeit der Annahme eines ionischen 
FuBes (35 + O, 1 )  cm,  als MaBei nheit fi.ir d ie  
Dimension ierung des Sti.ickes n i cht auszus
chl ieBen ist .  

Es ist interessant zu beobachten, daB die 
Diagonale des bildenden Rechtecks der Seiten
flăche (beziehungsweise der die Volutenspirale en-

thaltende Teii) 32,83 cm miBt ( J26,3 2 + 1 9,652 ) 
also 1 5  ionische Daktyloi ( 1 5  x 2, 1 85 cm = 32, 775 
cm); die Dimensionierung des verzierten Teiles 
der Seitentlăche wurde i n  Funktion von ganzen 
pythagoreischen Zahlen erre icht :  9/ 1 2/ 1 5  oder 
3 X 3/4 X 3/5 X 3. 

Man kann weiter beobachten, daB die Lănge 
der Untertlăche genau solche zwei Diagonale miBt 
(30 ionische Daktyloi). 

49 Siehe dazu: D. Theodorescu, SCIV, 1 5, 1964, 3 .  S .  369-38 1 ;  
ders., a. a .  o „  Dacia, N .  S .  1 1 , 1967, S .  95- 1 20; ders . ,  Dacia, N .  S . ,  
1 2, 1 968, S .  26 1 -303; M .  Mărgineanu-C5rstoiu. Dacia N .  S.  35, 
1 99 1 ,  N. S . ,  S .  93- 1 0 1 .  

50 AJs in der heiligen Zone die Tempel ausgebrannt und bis zu den Fun
damenten zerestiirt wurden: P. Alexandrescu, Xenia, 25. 1990, S. 66-68. 
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