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CHE BAUGLIEDER AUS STEIN IN IONIEN 

Wolf Koenigs 

an den Hauptorten Ioniens, Alt-Smyrna, Ephesos, Milet und Didyma, sowie 
die Kenntnis fruher ionischer Architektur, teilweise sogar bis zuruck in die 

Bpoche vOJmonumentaler Lehm-, KIeinstein- und Holzbauweise, seit \950, dem Erscheinen 
W.B. Dinsmoors bis heute unubertroffenen Handbuchs, erheblich erweitert und vertieftl. 
Die 8Jcbaische Architektur der Kykladen, gewissermaBen der Bruckenpfeiler zwischen Grie
chenland und Kleinasien wurde durch G. Gruben entdeckt und in den vergangenen 30 Jahren 
mit zahlreichen Mitarbeitern griindlich erforschr2. Doch auch zwischen diesen Hauptorten 
haben Forschungsunternehmen und Zufallsfunde das vielfaltige Bild ionischer Bauformen 
des 6. Jhs. v. Chr. bereichert. Manches davon wurde - oft nur mit einem Bild und ohne MaBe 
- publiziert, eingeordnet und in seiner formengeschichtlichen Bedeutung gewiirdigt3, anderes 
ist an entiegener Stelle oder bisher noch gar nicht erwiihnt. Bevor an einige allgemeine Aspekte 
ionischer Architektur und Bauformen erinnert werden soil, seien einige dieser weniger bekann
ten Bauteile noch einmal vorgestellt, urn den Reichtum des Vorhandenen zu vergegenwiirtigen. 
Zwar fanden sich an einigen Orten nur wenige Einzelsrucke, doch konnen auch solche, wie 
etwa die wenigen Fragmente der archaischen Dipteroi von Ephesos und Didyma zeigen, von 
Bauten beachtlicher Dimensionen stammen: Die GroBe und die zudem recht hohe Qualitiit der 
Bauteile, sowie die zunehmende Dichte ihrer geographischen Verbreitung belegt wiederum 
den erheblichen Wohlstand der k1einasiatischen Westkiiste unter persischer Herrschaft4 Die 

I W. B. Dinsmoor, Architecture of Ancient Greece e 1950, Reprint 1973); Mertens , tempio (1994); 
G. Gruben, Die Tempel der Griechen4 (1986); G. Gru
ben, 11 tempio (1997); Grands ateliers (J 993); E.
L. Schwandner (Hrsg.), Saule und Gebalk , DiskAB 
6 (1986); E. Akurgal , Alt-Smyma I (1983); G. Kuhn, 
MarbWPr 1986, 39ft'.; 1.M. Cook - R.Y. Nicholls, 
The Temple of Athena - Old Smyrna, BSA Supp\. 30 
(1998). Ephesos: u.a. W. Alzinger, OJh 50, 1972-:,73, 
169 fT.; A. Bammer, AA 1972, 440ff.; ders., Olh 
6' 1993, 138ff.; ders., AnatStud 40,1990, 137ff.; 

Weissl, OJh 71, 2002, 313 ff.; A. Ohnesorg, Der 
I<' 'I.ostempel, FiE (in Druck); Milet: u. a. W. Ko
( S, Reste archaischer Arcbitektur in Milet, in : 

'Wller-Wiener, Milet 1899- 1980, IstMitl Beih. 3 1 
( !\) I 13 If.; B.F. Weber,AA 1999,4 15ff. Didyma: 
I . Tucbelt, Branchidai-Didyma (1992); ders., 
}. 15, 1994, 2ff. Samos: u.a. H. KienastAA 1992, 

171 If.; ders., AA 1985,367 If.; G. Gruben, Dipleros 
.II (in Druck). 

2 G. Gruben in: Grands ate liers 97 If.; A. Obnesorg, 
ebenda III ff.; dies., Inselionische Marmordacher 
(1993). . 

3 EiLlen Uberblick gab J. Boardman, Chlan and Early 
Ionian Architecture, AntJ 39, 1959, 170ff In el
nigen Studien zur Entwicklung einzelner Baute.le 
wurden oft auch enllegenste Neufunde einbezogen: 
B. Wesenberg, Kapitelle lind Basen, BJb Be.ih. 32 
(1971); W. Kirchhoff, Die Enlwick lun~ des ,oOlschen 
Volulenkapite\ls ill) 6. und 5. 1h. und seme Enlstehung 
( 1988); Altekamp, ( 199 1); J. D. Courti ls, Moulur~ 
architectura les en marbre de I' ile de Thasos. BC 

12 I 1997, 489 ff. 'k 
, Y. Tuna-Norling, Daskylaion I: Die allische Keram. 

( 1999) 18 f. 
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sich im wesentlichen auf die A.gais S und hier auf Uberreste sakraler 

Sauten des alten HaLikarnass stammen einige Bauglieder in Bodrum: in der 
des KlZllhisarb Mustafa Pa~a (1723) am Eingang zur Burg ist ein Saulenhals mit 

a1s Basis eingebaut7. Sein oberer Saulendurchmesser von 54,6cm wilrde 
von bis zu 7 m ennoglichen. Eine spatarchaische Kapitellvolute mit konvexen 

Un Garten des Burgmuseums konnte nach GroBe und Stil dazu gehort haben. 
an der Neyzen Tevfik-Cad. 2 ist ein hohes ionisches Kyma8 mit ange

eingemauert. Ein iihnliches Kyma, aUerdings ohne Deckplatte befindet sich im 
kOnnen sowohl zu Tempeln wie auch zu monumentalen Altaren gehort haben. 

IIei Mylasa (Milas), der ehemaligen Hauptstadt Kariens, wurden einzelne archaische 
die mit den Ergebnissen des 1996 abgeschlossenen Surveys des DAI 

werdensollen, und zwarwiederum ein Saulenhals mit S-Ranken und Lotos
(Museum), ein kleines ionisches Kapitell und ein groBer Blattstab aufrundem 

Zeustempel von Labraunda fiber Mylasa (Milas) besaB bereits einen archaischen 
aus Marmor, von dem u. a. das hohe ionische Kyma nebst passendem Zahnschnitt 
handelt es sich fibrigens urn das alteste erhaltene StUck eines ionischen Zahn-

von lagos befindet sich ein hohes ionisches Kyma aus Kalkstein (Taf. 89, 1)12, 
eines Quaders mit passendem Perl stab. Beides bildete also den oberen AbschluB 

eines groBen Bauwerkes. Das Fragment eines archaischen ionischen Anten-
mit drei RoUen, von denen die einzig erhaltene vome mit Lanzettbliittem, seitlich mit 

verziert ist, konnte stiIistisch und von der GroBe her zum selben Bau gehoren, einem 
oder einem groBen Altar. 

Teos fand der urn die Erforschung und Rettung seiner Altertiimer hochverdiente Duran 
Uz im Jahre 1991 Bauteile eines groBen ionischen Tempels und wies sie vennutungsweise 

Fundament auf einem Hugel im Nordwesten des Dionysostempels zu 13. Zu den Teilen 
pb6ren vor aHem Fragmente von ionischen Kapitellen aus Marmor mit konvexem Kanalis, feiner 

5 Zur Ionischen Architektur der Westgrieehen: Mertens, 
tempio 624 f.; ders., Stlidte und Bauten der West
griechen (2006). 

6 Zum Profan-, Wohnungs- und Stildtebau: u. a. 
K. Schefotd, Die Residenz von Larisa am Hermos, 
in: Proceedings X. lntemat. Congress of Class. Ar
chaeology (1978) 549ff.; E. Akurgal, Alt-Smyrna I 
(1983); E. Schwertheim - H. Wiegartz (Hrsg.), Asia 
MinorStudien 11 (1994) 21 ff. 49ff. (Neandria); vgl. 
die Beitrilge von Y. Ersoy, R. Senff und B. F. Weber 
in diesem Band. 

1 P. Pedersen, JdI98, 1983, 87ff. (Anthemienb6he 
21 em, Achse 10,7 em, Silu1endurchmesser 54,6cm). 

8 HauptmaBe: Profilhohe mit Perlstab 21,2 ern, Platte 
13 ern, Aehsweite 16 em. 

9 lnv.-Nr. 7.5.76. Hohe 23,5 ern, 4 Aehsen von 16,8 ern; 
Foto OAl-Istanbul R 17051. Die Erlaubnis, diese 
Slilcke im Jahre 1982 zu studieren, verdanke ieh Oguz 
A1pozen. 

IU F. Rurnscheid, OiskAB 7 (1999) 206ff.; ders.,Ara~ttrma 
sonuclan Toplantlsl xru-xv, 1996- 1998. 

II T. Thieme in: Grands ateliers 47; vgl. G. Gruben, 
ebenda 107. 

12 Kyma: Inv.-Nr. 1 4204 A - C (H 20,9 em; Aeh
se 15,4em); Quader mit Astragal: Inv.-Nr. I 4203 
(H 27,3 em); Antenkapitellfragment: lnv.-Nr. 1 3832. 
Oer Leiterin der lasos-Grabung, Frau Fede Berti, 
danke ieh herzlieh fUr die Einsicht in das Manu
skript: F. Berti - N. Masturzo, Aree di eulto ed ele
menti architettoniei di periodo areaieo a lasos, in: 
F. Krinzinger (Hrsg.), Die Agilis und das westliehe 
Mittelmeer. Beziehungen und Wecbselwirkungen 8. 
bis 5. Ih . v. Chr., Akten des Symposions Wi en 1999, 
Arehaologiscbe Forsehungen 4, DenksehrWien 288 
(2000) 217- 229 sowie fUr die Erlaubnis zumAbdruek 
des Fotos von T. Lange. 

13 Dankbar erinnere ieh mieh an das letzte Treffen mit 
D. Mustafa Uz 1991 in Teos, bei dem er mir diese 
Bauteile zeigte und aueh erlaubte, sie im groBeren 
Zusammenhang zu erwiihnen. Berieht aber seine 
Arbeiten in Teos in: Ara~tlflna sonuylan Topiantis l 
III , 1986, 227 ff. 
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Zwickelpalmette und dickem, rundem Echinuskyma (Taf. 89, 2. 3). Besonders bemerkenswerl iSl 
ein dreieckiges Fragment, das die beiden eben en, stark geneigten Eckvoluten enthalt. Die Kapitellc 
miissen also zu ei nem Bauwerk geh6ren und waren ke ine Votivsaulen. Der groBe Durchmesser 
von ca. 90em erlaubt eine Saulenh6he bis II m. Aus demselben Fundzusalllmenhang stammt eine 
Platte mit Blattkyma aeolisehen Typs. Ebenfa lls zu einem archaischen Bau in Teos geh6rt eine 
ca. 13 cm hohe Platte, deren nll1d profi lierte Seite einen Lotos-Pa lmettenfries tragt (Achsweite 
21,5 em). Sie ist in der genuesiscben Festung aus dem 16. Jh. in Sigacik als Spolie verbaul. 

Ebenfa lls auf der Halbinsel von C;;e~llle liegt in einelll von rotem und grlinem vulkani schen 
Andesit gepragten Landstlich das anti ke Erythrai (I1dm), dessen Stadtmauer sowie zahlreiche 
archaische Bauteile ebenfa lls aus diesem Stein bestehen. Sie wurden von E. Akurga l vomehmlich 
an einer Ste lle gefund en, an der er das ilberlieferte Herakleion lokali siert; die meisten dieser 
Bauteile befinden sich im Archaologischen Museum von lzmir, einzelne sind am Ort geblieben 14 

Besonders bemerkenswert sind 5 Bauteile, deren rechteckige Grundform sie als Teile von Pfeilcrn 
kennzeichnet (Taf. 89, 4- 7; 90, 1. 2) 1$ 

Bei iihnlichen MaBen der Lagerfiiichen kommen zwei verschiedene H6hen vor. Die kleinere 
Fliiche wird von einem Perl stab gesiiumt, von dem ein voiles, im Schnitt krei ssegmenlfdnniges 
Profil ausgeht, das an den Langseiten den Grund zu einemAnthemion, bzw einem Blattstab bildct. 
Das Ornament ist bei den drei h6heren Stiicken zweizeilig, bei dem niedrigeren einzeilig. Es wird 
auch auf der ausladenden Seite von einem Perlstab gesiillmt. Die Schmalseiten sind schlichter 
gestaltet: nur eine Ranke mit einem kleinen Mittelmotiv aus Palmette und LotosbI iite verbindet die 
Eckpalmetten. Den AbschluB des Bauteils bildet eine, von einer Faszie horizontal geteilte Platte. 
Weder das Ornament noch die Steintechnik oder die Gesamtfonn geben eindeutige Hinweise, 
ob die Bauteile Basen oder Kapitelle waren. Die zweize iligen Lotos-Palmetten-Anthemien sind 
ambivalent. Nur die Blattstiibe mit ihren Zwischenspitzen, k6nnten, wenn man sie als ionische 
und nieht als lesbische Kymatien auffaBt, auf hiingende Anordnung deuten. Dann kamen eines 
der hohen lind das niedrige Bauteil eher als Basen in Frage (s. Taf. 90, 1.2). Leider sind zu diesen 
Kapitellen oder Basen keine zuweisbaren Pfeilerfragmente gefunden worden. Pfeilerbauten sind 
in der archaischen Arcbitektur selten, insbesondere solche, bei denen der Innenraum so reich 
verziert war, wie der mi t solchen Bauteilen allsgestattete es gewesen ist l 6. 

Ein einzelner reichlich mit Lotosfriesen verzierter kleiner Pyramidenstumpf (H 39 cm) ist 
wohl eine Weihgeschenkbais gewesen (Taf. 90, 3) . 

•• 

Uberrasebend, aber gerade im aeolischen Bereicb nicht ei nmalig ist ein Fragment eines 42,5 em 
hohen dorischen ArchitTavs mit gekehJter Taenia, verdoppelter Regula und 6 Guttae. 

Femer ist in Erythrai ein groBes ionisches Kapitell aus Andesit miteinem dicken, gerundeten 
Echinuskyma (H 21,5 cm) gefunden worden und am Ort gebl ieben (Taf. 90, 4). Ins Muscum 
lzmir kam eine Volute, ebenfalls aus rotem Andesit mit konvexen Giingen und ohne Auge en-

14 
C. Baybunluoglu, Erythrai (1975) 78 Taf. 2 b; E. Akur-
g~ l , Erythrai. An Ancient Ionian C ity ( 1979) 5. 25 . 
FIg. 38; S. Allekamp, Zu griechischer Bauomamenrik 
1111 6. und 5. Jh. v.Chr. (199 1) 124 f. ; K. Holtfester, 
Das ionische Anthemio n, unpubl. Diss. MOnster 
(200 I) 47 - 5 I. Oem hochverehrten Prof. Dr. Dr. h. c. 
Ekrem Akurgal, Ehrenmitglied des DA I, g ilt mein 
besonderer Dank fIlr die am Pan ion ion 1999 grollzu
gIg encilte Erlaubnis. die Bauteile, die er in Erylhrai 
lInd In Phokaia gefund en hat. hier zu behandeln und 
abzubilden. - D. Johannes danke ich fijr die Photos 
im Mu eum iZmir, A . Aydi n fUr dercn Bcarbcitung, 

aullerdcm F. Rumscheid, L. Haselberger und A. Oh
ne o rg fijr wichlige wei tere Beobachtungcn. 

IS Malle in cm: Bauteile A (Taf. 89, 4 . 5). B (Taf. 89. 
6. 7). C (Tar. 90, I), D (0. Abb.): H 32 - 36, grolle 
Flliche: L 49- 53, B 39- 44. klellle Flache: L 18.5 - 22, 
B 30,5 - 33. Baute il E (Taf. 90. 2): H 23,5. B 18 
bzw. 29. 

16 G. Gruben verdanke ich den Hinwe i~ aurden cin7igcn 
Iypologisch vergleichbarcn Bau in Delo~ : R. Vallois. 
L'architecture hclh!n ique ct helle nistiquc II Delos 
( 1944) 125.1 19.249. 
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dendem Rundstab (Taf 90, 5). Aus der Volutenbreite kann auf einen Saulendurehmesser von 
ca. 75 em geseWossen werden. Zum gleiehen Bau k~n~te aueh das Fra~ent eines kannelierte~ 
'T mit angearbeitetem Rundstab aueh aus Andeslt 1m M useum lzmlr gehoren . - In Erythral JOrus k . . . 
h t man in arcbaischer Zeit also keinen Marmor fur Bauzwec e Importlert, sondern ebenso wle 
: zaWreicben anderen Stadten der Westki.isten auch flir die Bauornamentik das einheimisehe 
Material verwendet; allerdings ist eine weiBe Stuckierung anzunehmen. 

Aus dem benachbarten Phokaia 17 (F09a) stammen einige groBe Bauglieder aus dem einheimi
schen Kalkstein, die teils im Museum izmir l8

, teils noch am Ort liegen. Der wiehtigste und groBte 
Bau von dem wir auf diese Weise Einzelheiten kennenlernen, war der Athenatempel. Von seinen 
Siiuien stammen neb en einigen Trommeln Fragmente von Spira und Torus der Basis und von 
einem Kapitell. Die zylindrische, 35,9 em hohe Spira ist an ihrer AuBenseite mit einer Abfolge 
feiner Kanneluren und Rundstiibe verziert, die den gedrehten Saulenbasen des 1. Dipteros von 
Samos und einer Spira aus Naukratis 19 iihneln. Ebenfalls mit einem Wechse l von konkaven und 
konvexen Streifen ist der nur 8,8 em hohe Torus verziert, welcher ohne Ablauf unmittelbar am 
unteren Ende einer fein kannelierten Saulentrommel sitzt (ehemals 32 Kanneluren), deren unterer 
Durchmesser ca. 97 em betrug. Das wiirde die stattliehe Siiulenhohe von 8 - 9 m ermoglichen. 
Zum gleichen Bau gehorte wohl das groBe ionisehe Kapite1l 20 mit hohem konvexen Kanalis und 
relativ niedrigem, aber weitgehend verlorenem Eehinusprofil. 

sind femer die beiden Tori mit ihrem kriiftigen aeolisehen Blattkranz aus 
14 loffelfdrmigen Bliittem und Zwisehenspitzen aus dem gleiehen Materia l (Taf. 90, 6)21. IhI 
Lagerdurehmesser von ca. 93 em entsprieht zwar in etwa dem unteren Saulendurehmesser des 
Atbenatempels, doeh passen sie mit ihrer groBen Hohe (51 bzw. 48 em) nieht gut fiber d ie nied
rigere Spira, so daB man sie als Basisteile nieht damit kombinieren kann. Bleibt man also mit 
B. Wesenberg bei der Interpretation als Basen, dann mi.iJ3ten sie in einen anderen Zusammenhang 
gehoren. 

Einen eigenen Typus aeoliseher Kapitelle reprasentiert jedoeh das am Ort gebliebene sog. Pal
menkapitell, das ebenfalls einen groBen unteren Durehmesser (95 em) hat. Seine 12 Blatter mit 
Randlippe und kantig profilierter Mittelrippe steigen wie abgesehnitten vom Unterlager au fund 
biegen sich zunehmend naeh auBen. Aufgrund des KurvenveIlaufs und der groBen Gesamtbohe 
(92,2 em) verrnutet L. HaselbeIger22

, daB eine Abakusplatte von 22 - 25 em den oberen AbseWuB 
gebildet haben muB, so daB das Kapitell, wie schon E. Akurgal sehreibt, in die Ahnenreihe des 
pergamenischen Blattke1chkapitells23 gehort. 

17 E. Aku.rgal, Anato lia 1, 1956, 6-9 Taf. III; ders., 
Anatoha 5, 1960, 1- 7. Taf. [ b; n b; ders., Die Kunst 
Anat~liens ( 196 1) 283 Abb. 252; W. Kirchhoff, Die 
Entw Jck1ung des ionischen Volutenkapite lls (1988) 
106 N r. 72. Zur Publikationserlaubnis und den Pho
tos s. Anm .. 14 .. bmer bZigit, dem gegenwartigen 
G~abungsleJter In Phokaia danke ich fUr freundliche 
!fmwelse: - L: Haselb~rg~r und A. Ohnesorg danke 
Ich berzhch fur d~e MItteIl ung w ichtiger Detailbe
obacbtungen aus Ibren Reisenotizen Yon 1979 d 
1980. un 

18 Bauteile aus Phokaia im Archiiologischen Museum 
[zmlr: Yom Athenatempel: LnY.-Nr. 4397 a. Spira
fragment; o. Nr. Torus mit unterer Saulentrommel . 
o. Nr. ion isches Norma'!<apitell (E. Akurgal, Anatoli~ 
I, 1956 Taf. 111.). Sonshge Baugl ieder: LnY.-Nr. 4392. 
4393: runde Blattkriinze (E. Akurgal, Die Kunst Ana-

to liens [ L96 1] A bb. 252); o. N r. Platte mit Perl stab 
ilber Torus. Am Ort F~ yerblieben: sog. Palrnkapitell 
(E. Akurgal, AnatoLia 5, 1960 Taf. [ b). 

19 Iny.-Nr. 4397 a; ygl. B. Wesenberg, Kapitelle und 
Basen, Blb Beib. 32 (197 1) 118 Nr. 6; H. Johannes, 
AM 62, 1937, 13 fr.; C. Hendrich, Die B asen und 
Kapitelle des ersten Dipteros Yon Samos (Diss. TU 
Milncben 1997); W. M. Flinders Petrie, Naukratis [ 
(1886) Taf. IlI; s. u. Anm. 39. 

20 ~. Akurgal, Anatolia I , 1956 Taf. IU; W. A1zinger, 
OJb 50, 1972/73, 186. 188 Abb. 15 

2 1 • 
lny.-Nr. 4392. 4393 ; ygJ. B. Wesenberg a . O. 46; 
Bakker (1999) 53, Cym 8. 

22 Freundliche Auskunft aufgrund seiner Notizen yon 
der Stipendiatenreise 1979. 

23 E. Akurgal, Anatolia 5, 1960, I If.; B. Wesenberg a. O. 
44ff. Nr. 2. 
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1m aeolischen 8ereich
24 

sind neben den grol3artigen Funden II G tt . 
. . " a er a ungen In Alt-Smyrna 

(8ayrakh-Izllllr, s. ~~. 1) besonders die Uberreste zweier Tempel zu beachten: Auf dem Stadt-
berg von Gargara, osthch von Assos, wurde durcb Zufall ein Tempel angeschn'tt 25 d 

b I · . 1 en , von em F.ragrne~te von me r a s e~nem aeolJschen Kapitell und ein bohes Relief mit der Darstellung 
emes Kriegers s~en. Dleses ~us ~ Fragmenten bestebendeReliefwar aufeinem mindestens 
1,20 m hoben Stem angebracbt, die Flgur kann bis zu 170m boch also lebensgrol3 . 

. . " " gewesen sem. 
Der SteIn 1St an drel Selten se~dar abgearbeitet, urn ibn als Spolie anderswo einzubauen. Seine 
gekriimmte ~berftliche suggeflert z~chst ein~ Sliulentrommel. Da jedoch nur Reste def Figur, 
mcht des Rehefgrundes erkennbar SInd, geht die Kriimmung der Oberftache wohl eher auf die 
Figur selbst zUrUck, und der Stein ware dann der Rest eines Wandorthostaten. 

In Amos (Enez), einer aeoLischen Kolonie in Thrakien Willden 1987 bei Ausschacbtungen 
vier aeolische Kapitelle aus Kalkstein geborgen26

• Lbre aus einem glatten Halsring aufsteigenden 
Voluten mit konkaven Gangen und einfachen, von Lippen begleiteten Rundstliben haben runde, 
mit Rosetten unterschiedlicher Form verzierte Augen; in dem Dreieck zwischen den aufsteigen
den Voluten sind unterschiedliche Ptlanzenornamente angebracht: eine stehende, eine hangende 
Palmette und eine Rosette sind erhalten. Ibre Formen legen eine Datierung an das Ende des 
6. Jhs. v. Chr. nahe. Die Auflagerftlichen werden an den Enden durch facherf6rmige Palmetten 
unterstiitzt, die Schmalseiten sind schmucklos. Die Oberiager sind zwar relativ raub, doch deu
ten Sternrn- und Diibellocher darauf hin, daB ein steinerner Architrav aufgelegen haben diirfte. 
Einarbeitungen an den Schmalseiten konnen zur EiEllassung von Holzgittern27 gedient haben. 
Die Kapitelle sind ca. 1,57 m lang und haben eine Breite von ca. 57 cm, die auch dem oberen 
Sliulendurchmesser entspricht. Die Volutenhohe betragt etwa 60cm, wahrend die Hohe vom 
Sliulenauflager zum Oberiager nur 52 cm groB ist. Es handelte sich also urn einen Bau mittlerer 
GroBe mit einer Sliulenhohe von bis zu 7,50 m. Wie iiberall im aeolischen Bereich fehlen Reste 
von Eckkapitellen mit Voluten. 

1m Bereich der Propontis sind nur wenige ionische Bauteile des 6. Jhs. gefu~den ~orden: Am 
Daskylaion28 werden als Streufunde verwahrt: ein kleines iorusches Votivkaplte~l, em Voluten
akroter von einem Altar ahnlich den rnilesischen29 und ein ionisches Kyma mit aufgeleg.tem 
Lotos-Palmetten-Anthemion, das an die Beispiele aus C~ios und Tha~~s eri~ert30. Aus K~zikos 
stammen zwei einzigartige groBe Marmorakrotere und em Blattkyma aeohschen Typ~, d~e slch 
imArchaologischen Museum in Istanbul befinden, ebenso wie die beiden 2,30m hohen IOmschen 
Saulchen einer Aedikula aus Biga32. 

24 Ph. P. Belancourt, The Aeolic Style in Architecture 
(1977); K. Schefold , Die Residenz von Larisa am 
Hermos, in : Proceedings X. Internal. Congress ?f 
Class. Archaeo logy ( 1978) 549 ff.; W. Radt, IstMltt 
41 , 1991, 482f. Ta f. 56, I. 3. 4; Altekamp ( 1991); 
E. Schwerthe im - H. Wiegatz (Hrsg.), Neue For
Schungen Z ll Neandria u. Alexandria Troas, ASia 
Minor Studien II ( 1994) 11 7 fT. ; H. Williams, Arcllruc 
Arehitural Fragments from Ancient Mytilene, 10 : 

Grands ate l iers 83 fT. 
25 R. Stupperich, Ein archaisches Kriegerreli e f aus 

Gargara, in: E. Schwertheim - H. Wiegartz (Hrsg.), 
Asia Minor Studien 16 ( 1995) I 27 ff. 

26 JelZt im Museum Edime: Afi f Erzen in : Kazi Sonu91an 
toplanhsl X12, 1989 (1990), 11 2; S. Ba~aran , IstMitt 
50, 2000, 222 ff. 

27 Vg!. E.-L. Sehwandner, Der altere Poroslempel der 

Aphaia auf Aegina (1985) 93. " " 
28 Berichte tiber die neueren Grabungen: T. Baklr, Hoyuk 

I 1988 (1991 ) 75ff. Vg!. auch Y. Tuna-Norlmg, Die 
a;ti sche Keramik, Daskylaion r (J999). leh danke 
Tomris Baklr-Akba$oglu fUr Ihre Gastfreundscbaft In 

der Daskylaiongrabung im Sommer 1993. Am Rande 
sei aueh auf di e klassischen Gebalktede au~ em~r 
gro/3en Spolienmauer, die sich teds 1m Archaologl
sehen Museum Istanbul . teils noch am Ort befinden, 
h· . sen s E Akurgal die Kunst Analohens mgewle ,.. , 
( 1961 ) 168 Abb. 11 5. 

29 W. Koenigs, IstMitt 30, 1980, 56fT. '0 

30 J Boardman, Excavations in ChIOS, Greek Emporl , 
BSA Supp!. 6 (1967) 49ff. 90ff.; G. Daux, GUide de 
Thasos (1967) 92. 99. Fig. 36. 

JI W. Koenigs, AnatSt 3 1, 198 1. 121 ff. 
12 Ders., IstMiit 39, 1989, 289ff. 
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in Thasos haben sich zwar die meisten archaischen Bauteile aus dem ortlichen Marmor in der 
nord lichen Agais erhalten, jedoch keine Reste.groJ3e~er Sakralba~t~~33. .. 

Bauteile groJ3er Tempel wurden hingegen 1m a~tlken Nea~ohs (Kavala) und 1m antlken 
Thenne35 (Thessaloniki) gefunden. Die Kapitelle ~elder Orte zel~en konvexe Volutengange obne 
Zentren auf der einen, konkave Volutengange mit rosettenverzlerten Zentren auf der anderen 
Langseite. Die Kapitelle von Neapolis, die einem Tempel der Parthe~os zu~ewiesen werden, 
sind zusatzlich mit einer feingliedrigen Rosette auf der konkaven Kanahs verzlert. Aufgrund der 
Ausbildung der Volutengange und der Rosetten sind die Kapitelle in das 1. Viertel des 5. Jbs. zu 
datieren36. Die Saulen von Kavala, zu denen keine Basen gefunden wurden, konnen bei einem 
oberen Durchmesser von 57 cm bis zu 7,50 m hoch gewesen sein. 

Den Kapitellen von Thenne, die zwei unterschiedliche GroJ3en haben, werden Saulentrommeln 
von ca. 1m unterem und 70cm oberem Durchrnesser und Basisteile ephesischer Form zuge
wiesen. Die Saulen konnen mithin bis zu 9 m hoch gewesen sein. Die gleichartigen Kapitelle 
unterschiedlicher GroJ3e lassen auf einen Peripteros schlief3en, in dessen Pronaos die kleineren 
Saulen arLZuordnen waren. Dem gleichen Bau wird ferner die Schwelle eines mit zwei umlau
fenden Kymatien verzierten, ionischen Ti.irrahrnens37

, sowie ein Fragment eines lesbischen 
WandfuJ3kymations zugereehnet. Dieser grof3e und reich verzierte Tempel von Therme und 
der Bau in Neapolis sind die grof3ten bekannten ionischen Sakralbauten archaischer Zeit in der 
Nordagais. - Unldar bleibt einstweilen die Zuweisung zweier weiterer, ca. 20 cm hoher ionischer 
Kymatien und eines IS,S em hohen Perl stabs im Museum von Thessaloniki. 

Fern der Agais liegen die milesisehe Kolonie Histria38 in Rumanien, die ionische Gemein
sehaftskolonie Naukratis39 im Nildelta und Kyrene40

, die Kolonie von Thera in Nordafrika. Trotz 
dieser Feme zeigen ihre Bauformen eine derartige stilistische Ahnlichkeit mit denen in lonien 
selbst, daB sie hier zurn mindesten erwabnt werden sollen. 

Die ionische Momentalarchitektur geht wie die dorisehe auf gleiche raumliehe und konstruktive 
Grundfonnen zuri.ick, die teilweise an When Bauten aus verganglichem Material festzustellen 
waren

41
• Versuehe, die einzelnen Baufollnen aus dem Holzbau abzuleiten sind seit Vitruvs 

(4,2: 2) diesbezi.igliehen Bemerkungen oft gemacht worden, ohne zu sehlils~igen Ergebnissen 
zu fiIbr~n (s. u .. Anm. 61). Schon kurz nach Entstehuog der ersten dauerhaften Konstruktionen 
a~s Ste~ setzt un 6. lb. v. ehr. im garLZen Bereich griechiseher Kultur eine enOtJIle Sautatigkeit 
elll: Stelll~auten, deren GroBe die Sauten der Anfange urn ein vielfaches ilbersteigt und die 
dartn gewlssermaBen den Riesenskul tur A -" P en vom n.wang des lahrhunderts folgen, zeugen von 

33 G 
. Daux a.O.; R. Martin, L'architecture archaique 

de Thasos et I' Anatolie, in: Melanges Mansel 
(1974) 451 ff. Zur Bauornamentik von Thasos jetzt. 

34 J. de Courtils, BCH 121,1997, 489ff. . 
G. Bakalakis, AEpbern 1936, 1 ff.; ders., AntK Beih. 
~ ( ~963) 10; W. KITcbhoff Die Entwicklun des 
lomschen Volulenkapitells(1988)45 N 31· B!u 
(19~9) 36 Nr. [on 50 a; D. I. Lazari:;, N~a oli:

r 

35 Christoupobs, Kavala (1969) 84f. 102f. Taf. 3~ , 
G. Bakalakis,AntKBeih. 1 (1963) 30ff.; Kirchhoffa. 0 
47f. Nr. 32 AI; Bakker (1999) 36 Nr. [on 51 a· J P Vi . 
kotopoulou, in: Grands atelier; 90ff· B sit· ·dO
Dournas, AM 119 2004 107ff .,. c ml t-

36 t ,. 
37 G. R~u~, L'architecture de l'Argolide(l961) 342 
38 A. BuslD~-Kolbe, Jd193, 1978, 103ff. . 

M. Margmeanu-Carstoiu, Archaische Ar h· ktu 
bruchstilcke aus H istria, Dacia, N. S. 37, I ~9~~;9;~ 

A. Bujskikh in: Actes du V1W Symposium de Vani, 
39 53 ff. uDd. ihr Referat auf dieser Tagung. 

W. M. Flinders-Petrie, Naukratis I (1 886) 12tf.; 
E.A. Gardner, aukratis II (1888); F. N. Pryce, Ca
talogue of Sculpture, British Museum (1928) I I, 
S. 171.ff.; Altekamp ( 1991) 135 ff; P. Pedersen. Jdl 98, 
1983, 99 f. 116; Kirchhoff a. O. 188 f. 197 f. Nr. E 
I. H ierzu demnllchst: W. Koeni gs, Die archaischen 
Bauteile aus Naukratis, in: U. Hfickmann (Hrsg.), 
Arcbllologische Studien zu Naukratis 2 (im Druck). 

40 L·b 
I yaAntiqualU/lV, 1966/67, 192ff. Taf. 71; Bakker 

41 (1999) 27, Nr. [on 14; S. 42 Nr. Ion 72. 
H. Drerup, Griechische Baukunst in homeriscber 
~it, ArchHom II 0 (1969); A. Kalpaxis, Frilharcba
Isc~e Bau!runst (1976); G. Gruben, Die Tempel der 
Gnechen (1986) 31 ff. 318 ff.; Mertens, tempio 623; 
Gruben, II tempio 412 If. 
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Pro perita,t, vom Willen zlIr Selbstdarstellung in Kon kurrenz de St"d . 
B S " r a te unterelllander lind von 

CIC "Tn gro en prung LO der Entwleklung der Bauteehnik. Vor aile d' 'K k 
J d . hi h . m Ie on lIrrenz an den 

En en er gnee se cn Welt 1St bemerkenswert: Die groBten Bautett ent t h ' S· ' 1' 
. . h' M' . se en In IZI len lind 
In JOlllcn. l1Je tim utterland (sleht man vom Olympieion in Athen ab) d ' I . 

J '['" 01 ' . un nle tt III den zen-tralen I el Igtumem ympla, Delph! und Delos. Dabei crweekt die dichte im 6 Jh b . 
'h d . h S . I .. , . , . eglllnende 

ReI c onsc er tetntempe , deren Saulenordnung frUh feststeht lmd d'le ' 'hr F 
. " . '. . III I en onnen nur 

Docb ~el1Jg vamert wlrd, denAnsehem, als sel elll Kanon dorischer Formen frUber tixiert und 
eher emgehalten worden als elll soleher fUr die ionisehe Ordnllng Berel'ts am Art 't I ' ' . . . . emls empe III 
Korfu fin~en wlr den frelstehenden , allanslcilttgen, symmetrisehen Peripteros, an dem auch die 
Orte ~r die stets gerah~te Bauskulptur bereits festliegen, Daneben gibt es nur wenige formale 
Expenmente, vomel~ltch an Bauten des Westens wie Kardaki auf Korfu, das Amyklaion bei 
Sparta und Paestum4

- . 

Demgegenuber scbeint Vielfalt ein Kennzeichen der ionischen Architektur des 6. Jhs. zu sein, 
Vielfalt der Grundril3typen

43
, der Grol3en und schliel3Licb der Baufonnen. Gemeinsam ist fast 

allen frO hen ionischen Bauten die klare Betonung der Eingangsseite, der Frontseite - im Sinne 
von Stirnseite. Dazu gebort die Jochdifferenzierung zwischen Front- und ROckseite, wahrend 
im Dorischen dort stets die gleiche Saulenzahl, bald auch die gleicbe lochweite an Langs- und 
Schmalseite angeordnet wird; dazu gehort ferner der tiefe offene Pronaos und das Fehlen des 
Opislhodom44

. 

Vielleicht ennogLichte diese Tendenz der ionischen Bauten zu Frontalitat auch die Ausbildlmg 
erster Komplexbauten wie etwa des Zusammenfligens von Naxieroikos, Propylon II und Na
xierstoa im Apollonheiligtum von Delos45

. Auch die sakralen Baukomplexe der Propylaen und 
des Erechtheions auf der Akropolis von Athen konnten durch diese Tendenz beglinstigt worden 
sein. Wie E. Akurgal in seinem Vortrag am Pan ion ion sagte: »die ionische Architektur kommt 
der dorischen zu Hilfe« (27,9,1999,). 

Eine weitere Gemeinsamkeit ionischer Bauten ist die Schlanklleit der Saulen ebenso wie die 
besprochene 'FrontaliUit' eher ein Prinzip als eine Fonn. Gerade in den Formen von ionischen 
Basen und Kapitellen finden wir hingegen wieder grol3e Vielfalt ausgebend von jeweils mei 
Grundformen46. Ebenso wird die Ornamentik auf der Basis von 4 Grundformen des Blattstabes 
vielfallig abgewandelt und kombiniert. Diese Grundformen sind die Blattwelle mit Zwischeo
spitzen auf rundem Profil mit und ohne Unterschneidung, die wohl den altesten Typus darstellt, 
dann das sog. ionische Kyma, also den Blattstab auf einem unten flacheren, nach oben starker 
gewolbtcn Profil , ferner das sog. lesbiscbe Kyma mit herzformigen, hoblen Blattern auf ge
schwungenem Profil und schliel3lich das aeolische Kyma mit lOffelformigen, ebenfalls hohlen 
Blattern wieder auf rundem Profi 147 Dazu kOl11mt als bandartiges Flachenornameot der Lotos
Palmetten-Fries in vielen Varianten und die Volute48, die aul3er an Kapitellen auch ao Akroteren 

41 Kardaki: W. B, Di nsmoor Jr. , AM 88, 165 IT.; Amy
klaion : E. Fiechter. Jdl 33, 19 18, I 07 IT.: R. Mart in. 
RA 1976, 205 rr. ; Paeslum : 0 , Me rte ns, De r a ile 
Heratcmpel in Paestllm , 1993, 129 n'. 

'3 G. Gruben, Die Tempe l der G ri cche n (1986) 340 
Abb. 283; w, MU lier-Wiener. Gricchi sches Bauwesen 
in der Anlike ( 1988) 145 Abb. 84. 

.... Eine Ii-ilhe Ausnahme iSl der A po ll on-Tempc l von 
Naxos, G . Gruben u, n. , AA 1972, 3 19 n·. 

" G. Gruben , Naxos und De los, Jdl 12, 1997. 30 I n'. 
307 Abb. 2 1. 366 Abb. 54. 

46 B, Wesenberg, Kapilelle und Basen, BJ b Beih , 32 
( 197 1): R, ,Martin, Probh: mes de origines des ordres 
a volulC • Eludes d 'archeologle c1as Ique I (1955156) 
129 IT.; Ki rchh oH' a. 0 ,: Bakker (1999): G. Gruben. 

DiskA B 6, 1996.6 1 n: 
. 7 E, Akurga l. I 1M in 39. 1989, l i n',; . Itekamp. Z~E 

80, 1990, 33 n', ; Altekamp (1991) 12 r:-; R. M.art~n: 
L'archi teclu rc archarque de TIlasO Cl I Anatoile, 10, 

Melanges Man el ( 1974) 451 If. 
' 8 W. Koenigs. IstM in 30. 19 0.5 fT. 



676 
Wolf Koenigs 

und als Eekmotiv verwendet wird. Eine besonders reiche, vor allem in Chios
49 

vertretene Variante 
ergibt die OberJagerung von Lotos-Palmetten-Friesen und ionischem Kym~. 

Fanden in der dorisehen Ordnung Ornamentik und Bauskulptur fest umnssene Orte am Bau, 
.. I' h d s Ornament an Fugen und Ubergangen und die Skulptur auf Leertlachen zwischen nam Ie a .. . 50 

den als konstruktiv empfundenen Baugbedem, also den Metopen und den Tymp~na , so gel ten 
djese Einschriinkungen im lonjschen in geringerem MaJ3e. Omamente finden slch an der Ba
sis am Saulenhals, das ionische Kapitell ist geradezu ein aus Ornamenten zusammengesetzks 
Ba~glied. Ornarnentbiinder bilden die Zone tiber dem Arehitrav; Wande werden geme oben und 

unten mit Ornamenten gesaumt. 
Heute dient uns die Bauomamentik u. a. als Datierungshilfe bei Bauten, bei denen Grabungs-

befunde fehlen. Leider gibt es aber im 6. Th. v. Chr. bisher nur wenige chronologische Fixpunkle 
wie das Schatzhaus von Siphnos in Delphi (urn 520). Das Kymafragment aus einem Brunnen in 
Milet, der bei der ZerstOrung der Stadt 494 v. Chr. verschi.ittet wurde, ergibt einen neuen wichtigen 
termius ante quem 51 . Einen gewissen Anhaltspunkt gibt auch die Omamentik des Sarkophags 
in <;anakkale, der aufgrund der Skulptur um 500 v. Chr. zu datieren ist52

. Der Versueb einer um
fassenden Darstellung der arehaischen Bauomamentik und ihrer stilistischen Einordnung wurde 
bisher nicht untemommen 53. Selbst fur das Gebalk, das am dorischen Tempel des 6. Jhs. schon 
seine kanonische Form gefunden hat und sich lediglich in den Proportionen noch veriindert, 
behalt die ionische Ordnung zwei Varianten bei: das frieslose Zahnsehnittgebiilk in Ostionien54 

und das zahnschnittlose Gebalk mit Fries auf den Kykladen55 und in Attika. 
Wie bei der Omarnentik ist man im IoDisehen auch bei der Anbringung figi.irlich reliefierter Friese56 

nieht aufwenige, gerahmte SteUen besehrankt: Es gibt Reliefbiinder am FuJ3e von Saulen,ja an kJei
neren Bauten velWandelt sieh gar die ganze Saule in eine Figur, eine Karyatide. Die genaue Position 
von Wandfriesen ist leider Dicht bekannt, das Marmormodell eines Tempels aus Sardis57 suggeriert 
eine vollige Freiheit. Figi.irliehe Reliefs auf dem Architrav zeigt das archaische Didymaion58, dazu 
gehoren aueh andere Beispiele der Einbeziehung von Figuren in die Architektur wie Eckfiguren 
an Gebalk und Sima, sowie Tier-Anten59

• Einen Fries i.iber dem Architrav und Giebelfiguren hat 
das Scha~aus v~n ~iphnos in Delphi. G. Gruben hat den Nachweis versucht, diese spater klassi
sehe.~oSltIOn des l.oruse?en Frieses im Gebalk aus der Konstruktion des kykladischen Gebiilks zu 
begrund~n: .:--Uerdrng~ sm? gerade die betreffenden Friesplatten in Naxos schmucklos und an dem 
nur werugJungeren Slphnlerschatzhaus Iagen Fries und Deckenbalken nicht mit Sicherheit in einer 
Ebene, sondem waren vielleicht schon konstruktiv getrennt wie im Dorischen60. 

49 J 
. Boardman, Greek Emporio, BSA Suppl. 6 (1967) 

50 78Taf. I?; ders., AnIJ 39, 1959, 189ft'. Taf. 291f. 
Wle fastJedeR.egel Oberdie Griechische Baukunst hat 
auch dlese el~lge Ausnahmen: u. a. den Figurenfries 
auf dem Archltrav des dorischen Athenatempels von 
Assos, die LotosbUitter auf den Kapitel\en der Cel\a
!ulen am allen Heralempel von Paestum (s. Anm. 42) 

d -:- neu entdeckl - die Palmetten an den dorischen 
Kaplteilen des Tempels von Kardl'tsa Th I' C 1 . , essa len: 

SI • ntzeslOglu, To Bema, 18, Okt. 1998 
51 B.F. W.eber, AA 1999, 4161f. 420ft'. . 
S3 N. Sev1Or,:, Studia Troica 6, 1996, 251 If. 

Ansatze: J. Boardman, AnIJ 39, 1959 197 If· AI karn 
S4 (I 991) ;J. ~es Courtils BCH 121 , 1997, 48'9 If~e p 

T. Thieme 10: Grands ateliers 47ft' 
S5 G G b . . 
S6 • ru en 10: Grands ateliers 97 If, 

R. Demangel, La fri se ionique (1933)' B S . 
Hesperia 35 1966 188 ff· N B k'd" . . Ridgway, 

, , ., . 00 I IS, A Study of the 

Use and Geographical of ArchiteChlral 
Sculpture in the Archaic Period (Diss. Bryon Mawr 
1967). 

S7 T. Schattner, Griechische Hausmodelle (1990) 8S£ 
213. Nr. 44. 

S8 G. Gruben JdI 78, 1963, 142 ff. Abb. 36, 39. Die 
hypothetische Rekonstruktion von T. SchaltMr, AA 
III , 1996, I If. ist mit technischen ZD 
widerlegen; freundlicher Hinweis von G. Gruoon, dcr 
an einer Antwort arbeitet. 

59 D'd 
I yma: S' . Anm. 58. Thasos, Pegasos-ADte: 

M. Launey, Etudes thasiennes I (1944) 62£ Cbios. 
UiwenfuBante: J. Boardman, AntJ 39, 1959, 178 

60 Nr. 17 c; P. Danner in: Grands ateliers 256ff. 
G. Gruben in: Grands ateliers 97ff. 105; G. Daux 
- E. Hansen, Le tresor de Siphnos, FdD D (1987) 231 £ 
Fig. 139f.; R. Carpenter, Greek Art (1962) 225f. 
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man allmlihlich auch bei der HerLeitung des dorischen Frieses von der konstrukti
Erkliirung abrilckt, wird man vieUeicht auch beim ionischen von diesem Vitruvschen 
abkommen

61
• SchlieBIich gibt es in Ephesos auch einen figfirlichen Fries an der Sima62 

in der NachfoLge frilherer Terrakottafriese. N. Bookidis63 hat die Unterschiede zwische~ 
und kleinasiatischer Bauskulptur so formuliert: Die dorische Bauskulptur ist erzlih1erisch 

stets aufbestimmte, gerah m te Bereiche beschrlinkt (Metopen, Giebel), die Bauskulptur 
ist bingegen dekorativ, nicht narrativ, und ohne seitliche Begrenzung. Mit dem Wort 

schlieBt sie mit Recht die Kykladen, also auch das Siphnierschatzhaus, aus, bei 
teilweise ihre fUr das Dorische formulierten Kriterien besser zutreiIen. 
:rfem wir einen Blick auf die weitere Entwicklung der Sllulenordnungen: Anders aLs bei der 

ierlichen Verfeinerung der dorischen Ordnung, die sich bis ins 4. Jh. hinein an vielen 
manifestiert, sind es nur wenige Bauten, an denen die spllter als kanonisch angesehene 

Ordnung ausgebiIdet wird, und dieses bezeichnenderweise in zwei Varianten. Wiihrend 
im 5. 1h. in Ionien kaum gebaut wird, entstehen das klassische ionische Erechtheion und der 
Niketempcl auf der Akropolis von Athen - oiIensichtlich unter Verwendung kykladischer und 
ostionischer Motive mit einer eigenen Siiulenbasis uod dem Fries im Gebiilk. 

Etwa 60 Jahre spiiter entwirft Pytheos die andere Variante der ionischen Ordnung fUr das 
Maussolleion von Halikamass und den Athenatempel von Priene unter Riickgriff auf Formen 
des Artemisions von Ephesos64

• Beide Varianten werden von den Rtimem iibemomrnen und 
modifiziert und ihre Kunde durch Vitruv an das Abendland weitergegeben65 . 

SUMMARY 

Archaic Architectural Elements of Stone in Ionia 

As a contribution to the programme oftaking stock of 'Early Ionia', some l.esse~ known A:chaic 
architectural elements are presented here, which again demonstrate the diverSity of loman ar
chitectural fo rms. Wbereas the canonical forms of the Doric order ,:ere lar~elY fixed already 
by the 6th 

C ntury it is only in the 5th century that the Attic order, and 10 the 4 century the East 
Greek version of ' the Tonic order, asserted themselves as canonical. Fron~ality, a characteristic 

. 't fi th omplex loman bUIldings that are ofTonian architecture, appears to be the prereqUlsl e or e c 
attested already in the Archaic period. 

61 Vilruv 4,2,2. Vgl. H. Kne ll , Vitruvs Architektur
Iheorie S l ff.; Vilruve, De I' architecture, livre IV, Ed. 
el com. P. Gros ( 1992) 100 ff. ; E.- L. Schwandner, 
DiskAB 6, 1996, 48. 

62 U. Muss, Studien zur Bauplastik des archai schen 
Artemision von Ephesos ( 1983). 

63 Bookidis a. O. (Anm. S6) S ll ff. 
64 G Gruben in: Grands ateliers 109. . h' 
65 G' Germann, Einftihrung in die Geschlchte der ~ ,-

k· rth 'e ( 1980)' E Forssmann, Donsch, lomsch. te tu eon , . h' h der 
Korinthi sch ( 1984); H.-W. Kruft, Gesc Ie te 
Architekturtheorie ( 198S). 
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OZET 

ionya 'da Arkaik Doneme ait ta:;;tan mimari elemanlar 

Bildiride 'Erken ionya', bir durum degerlendirmesi konulu programa bir katkl amaclyla :;; imdiye 
dek az bilinen, ion yapl biyimlerinin ye:;;itliligini belgeler nitelikte bazl ~rkaik mimari yapi 
paryalan tanlttlrnaktadlr. Dor mimari diizeninin ~anonik biyiml~ri daha M. O. 6. yiizYllda genel 
hatJanyla sabit konuma ula:;;rnl:;; olmasma kar:;;lll, Ion diizeni M. O. 5. yiizyllda Attika ve M. 0.4. 
yiizyllda Kiiyiik Asya biyimiyle kanonik diizeye ula~abilmi~tir .. ion mirnarisinin bir ozelligi olan 
cephesellik, daha Arkaik Donemde mevcudiyeti gozlenebilen Jon kompleks yaplSI iyin gerekli 
ko~ulu olu~turmul? olrnahdlf. 
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II I (1996) 381 - 434 

Mertens, tempio 

EAA Supp!. II (1994) S. V. Tempio (D. MertenJ) 
618- 628 

DISKUSSION 

D. '!ertel: [ ... ] Dann wlire das Aolische so eineArt 
re~lOnale Sonderentwicklung des Ionischen oder 
Wle wilrden Sie das sehen? ' 

:- Koenigs: Sagen wir einmal so, das sind ja alJes 
. e~lOn~n. Was auch bei diesen KapitelJen eklatant 
~~dl~t. dlese Superpo~ition. Sie haben die Voluten, 

Ie haben dann dlese Blattreihen darn"be AI 
man be lib . b r. so 
. m t SIC damit, eine ornamentale Fo 

?Ie bereits da ist, Dichl a1leiD stehen zu lass ~ 
1St vlelmehr noch ZUsa"tzl ' h' en, sle IC verzlen. 
A B . k'kh' . 

. Ujs I . At the begmning of Mr K ., 
report the most northern point of spread o~~~fa~ 

architecture was limited by Histria. Now it is 
possible to say that we can enrich and 
map and add all the western and all the Ionic 
region. Unfortunately I do not know what .,. 
~e southern and eastel n Pontic region in dUa 
nod. Because in the region where I 8m 
Panticapaeum, in all the northem Pontic 
the details of the Ionic order the earIicIIt 
they appeared Simultaneously at the 3'" 
the 6'" century B. C. And what is tho .. 
Iiest Ionian details found in the North-Pontic .. 
were made from local limestone. They 
only to temples and altars. 
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Ieft,igs: Das ist natil.rUch ein hocherfreuUcher 
~eutender Beitrag, der einerseits die 
di~ K?Uoq~u.ms unterstreicht. da1l 

· Beletche hler mit embezieht. und dariiber 
wtJ' uns sehr. Andererseits erleben wir eine 

dieser e~ul.ichen Offnung, daB so etwas 
.mO&!lch tst, daB wir so etwas hier ge-

dislrutieren kOnnen, und wir baben wirkli-
. Ich m~hte noch ergiinzen, dall 

auch to NaukratJs zu heobachten ist. In 
sind auch ganz friihe Formen erhalten 

welchen GrOnden auch immer. sonst un~ 
sind. Die Bedeutung der weiter entfemt 

Bereiche ist sicher sehr groll. 

· Der Bau in Labranda mit diesem Zabn-
• • • 

. Wir kennen keine Fundarnente. Es gibt 
Zahnschnitt und die Kymatien. 

· Gebort das zum Tempel oder nieht? 

Koenigs: Das Stuck ist so groll, daD das sebon 
gro/3erer Bau gewesen sein muss. Wenn man 

einen grolleren Vorgiingerbau annehmen m6cbe, 
wiirde ieh sebon glauben, daD das ein Vor
tennp!:1 gewesen sein mull, der vollstiindig 

dem Fundament steekt. 

O. Bingol: Halten Sie den Zabnsehnitt fijr die ioni
scbe Arehitektur des 6. lahrhunderts fijr typisch? 

If. Koenigs: leh habe ja gerade gesagt, daB man fiir 
das 6. Jallrhundert von einem Typus nieht spree hen 
kann. Es gibt eben solehe und solehe nebenein
ander. Aber es verdiehtel sieh schon. Es werden 
tmmer mehr Beispiele ftir Zahnsebnitt gefunden. 

H. Ki('/1a~l: Herr Bingol hat tatsiiehlieh seine Hand 
in die WU llde geleg1. Dieses Beispiel aus Labran
da ist em'as verftihreriseb, aber wir durfen niehl 
verges'en. daB es tatsaehlieh im Randbereieh der 
ion i chen Kultur liegt und sieher einen Sonderfall 
darstelll - naja, irnmerhin die ostliebe Eeke davon. 
Der lahnschn ill iSl naeh wie vor ein ungelostes 
Probl'::l11. Wenn unser beider Doktorvater [G. Gru
ben] hlt:rware, wurde er heftig widersprechen und 
\,, [jrd~ ,agen. nein, der lahnschnitl ist flir uns eine 
gegd'.::ne Saehe, aber wir haben bisher keine wirk
IIch zuverliiss igen Beispiele, die uns zeigen konn
len It: sehr oder ob uberhaupl der Zahnschnin 
zur Kanon gehort. A Iso in den groBen Zenlren 

haben wir bisher keine Beispiele WilT h ben· 
nur kwilrd· . a Immer 
d II ~er be. Ige S?nderfiiLle. ob das ein Hausmo-
~ d: loddem wlr ~einen, es so interpretieren 

. e~, er eben m Labranda. Wir haben von 
der ~~ch repriisentativen Architektur, in der wir 
un~ em b~ssc~en bewegen konnen und auskennen, 
kem verbmdhches Beispiel, das uns da weiterhelfen 
konnte. Ich kenne keines. 

~ Koenigs: Lieber Hermann Kienast. ist Dir viel
le~cht der S.arkophag in <;:anakkale oo"gegnet? Das 
haltst du wIeder fur einen Sonderfall, nieht wahr? 

H. .Ki~nast: feh sprach von ernstzunehmenden 
Belsplelen! 

J. . Cober. Ich Wiirde gerne meine Standardfrage 
wlederholen. Ich meine beobaehtet zu haben da1l 
s~w~W d~e geographischen Grenzen von dem.: was 
h.ler lODiseh' genannt wurde, wieder ganz andere 
slDd, als auch, daB es mogUeherweise ein idealty
pischer Stilbegriff ist, der in der ReaJitat mit Ele
menten anderer Stile haufig vermischt vorkolDDlt, 
also ich frage sozusagen nach dem Definjtionskem 
von 'Ionisch' bezogen auf das Material, das Sie hier 
behandelt haben. 

W. Koenigs: Das ist eine schwierige Frage. Gut, 
Sie haben ja gemerkt, daD ich das 'Ionische' im 
Wesentlichen im Kontrast zum ' Dorischen' behan
delt habe und natiirlich ist die Methode, mit der 
man das behandelt, letzten Endes die kunsthisto
risehe Methode. Wie Sie schon vorhin mit Recht 
bemiingelt haben, wenn man in Thasos ionisehe 
Arehitektur tindet, sucht man in der Lileratur so 
lange, bis man gefunden hat, ab, die sind auch 
von Paros dahin gekommen, also insofern sind 
das Befunde, die sich gegenseitig ... [Zwischenruf 
Cobel: Das sind Zirkelsehlilsse!] Das ist d.ie Frage. 
ob es Zirkelschlusse sind. Tatsache ist ja, wenn Sie 
in Thasos ein Ornament finden. was dem Parischen 
sehr iihnlich ist. dann mull das ja einen Grund ha
ben, nicht wahr, und das wiirde ich nacb rue hI als 
Zirkelschluss bezeichnen. Vnd wenn man das nach 
' keramisch ' untennauern konnte ... 

J. Cobel: Hat die kunsthistorische Definition. die 
hier einschlagig is!., etwas mit den geograpbischen 
Grenzen zu tun, in denen wir uns ODst im Rallmen 
des Kongresses be\ egen? 

HI Koenigs: 1a, die Beispiele, die ieh gezeigt habe, 
exiSlieren dort eigenll ieh in dem Rallmen. und was 
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da an Extrembeispielen ist, das kann man notfalls 
eben oder sogar nieht nur notfalls als milesisehe 
Kolonie bezeiehnen. Sei der Vorbereitung dieses 
Referates bin ieh aueh auf literarisehe Beispiele 
gestoBen: Bs gibt ja aueh in der Antike das Be
wusstsein von 'Doriseh ' und ' Ioniseh ' . Und das 
k6nnte man vielleieht am ehesten als Grundlage 
der geographiseben Abgrenzung nehmen. 

J. Cobel: In meinem Vortrag werde ieh diese Frage 
aueb stellen, und das ist aueh auf der Ebene def 
Iiterariseben Uberlieferung eine nieht einfaeh zu 
beantwortende Frage. Es gibt Definitionskerne, 
allerdings erst split. Und der am besten belegte 
Zusammenhang ist der Peloponnesisebe Krieg. 
Thukydides benutzt den Gegensatz, aber das wird 

sehr kritiseh betraehtet; man fragt, inwieweit das 
am Ende des 5. lahrhunderts ein ideologisehes 
Versatzsruek ist, das in der einen Situation m it 
politiseher Relevanz besetzt wird, aber eher rhe
toriseh, und in der anderen Situation wieder keine 
Rolle spielt. Es ist also sehr sehwierig, da wir hier 
in der archaisehen Zeit sind und die arehai sehe 
Zeit eigentlieh flir die halten, in der flir aile solche 
Unterseheidungen der Grundstein gelegt wird oder 
sogar schon vorher gelegt worden ist. Was kann am 
Ende des 5. lahrhunderts eine solche Figur ' doriseh 
versus ioniseh' fUr eine Bedeutung haben? Es kann 
das Aufpolieren eines abgesunkenen Untersehieds 
sein, kann aber aueh ein Hoehstilisieren eines vor
her gar nieht bedeutungsvollen Untersehiedes sein. 
Das ist eine of'fene Frage . 



KOE lOS 

I. la 0 . lonisches Kyma und Quaderfragmente 
mit Astragal 

2. Teos. Eckkapitell voiute und Biattkyma 

3. Teos. KapiteUfragment, 
Echinuskyma 

4. 5. Erythra i. Pfeii erbauteii A (Museum izmir) 

6. 7. Erythrai. Pfei lerba utei l B (Museum Izmir) 
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3. Erythrai . Votivbasis 
(Museum lzmir) 

I. Erylhrai. Pfeilerbauteil C 
(Museum Izmir) 

4. Erythrai. KapilellfTagment, Echin 

~~ ; i~- .~ 
. - -

2. Erythra i. Pfe ilerbauteil E 
(Museuml zm ir) 

6. Phokaia. Blattkranzkapitell 
(Museum lzmir) 

5. Erythrai. Kapitellvolute 
(Museum Izmir) 


