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ZUM IONISCHEN KAPITELL BEI HERMOGENES 

UND VITRUV 

(Tafeln 77-79; Beilagen 4-7) 

Vitruv zahlt Hermogenes aus Alabanda1 zu den groBen Architekten, er nennt 
seine Werke, den Tempel der Artemis Leukophryene in Magnesia und den Dio
nysos-Tempel in Teos, er lobt seine theoretische Schrift i.iber den Pseudodipteros, 
dessen Erfindung er ihm zuschreibt, ja er findet kein tadelndes Wort, wenn Her
mogenes einen Tempel zunachst in dorischer Ordnung begonnen hat, urn dann aus 
asthetischen Gri.inden zur ionischen Ordnung i.iberzugehen2

• Mit Recht also wurde 
fur die Quellenfrage bei Vitruv dem Hermogenes groBe Bedeutung zugeschrieben. 

Wenn Vitruv fiir sein ionisches Kapitell (3 V 5-8) auch keine Quellen nennt, so 
lag es daher nahe, seine Proportionsangaben mit den Kapitellen der beiden groBen 
Tempelbauten des Hermogenes zu vergleichen. In Teos entstammen, wie die meisten 
Bauglieder des Tempels, auch der groBte Teil der ionischen Kapitelle einer kaiser
zeitlichen Erneuerung3 und sind deshalb fiir einen Vergleich mit Vitruv von we
niger groBem Interesse. Urn so wichtiger mi.issen uns die Kapitelle des oktostylen 
Pseudodipteros in Magnesia sein, zweifellos dem Hauptwerk des Hermogenes. Der 

Bearbeiter J. Kohte zieht zwar Vitruvs Angaben mehrmals zum Vergleich heran, 
nicht jedoch bei der Besprechung der ionischen Kapitelle4, vermutlich weil ihm die 
erheblichen MaBdifferenzen fiir Oberlegungen dieser Art zu groB schienen. Basie
rend auf der in der Publikation vorgelegten Zeichnung5 wurde in der Folgezeit die 
Beziehung der Kapitelle zu Vitruv unterschiedlich beurteilt. So benutzte A. Birn
baum die Kapitelle des Artemis-Tempels zur Erganzung des vitruvschen Textes6

, 

R. Carpenter sah dagegen i.iberhaupt keine Gemeinsamkeiten7
, und F. Schlikker 

Wollte solche in einigen, aber nicht entscheidenden Punkten bemerkt haben8• Er 
vertrat die Ansicht, daB der Typus des ionischen Kapitells bei Vitruv spathelle
nistisch sei, und darauf basierend ist er sich mit H. Riemann9 einig, daB Vitruvs 
Werk 1heorien seiner eigenen oder einer doch nicht weit zuri.ickliegenden Zeit
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widerspiegelt. Angesichts dieser Urteile schien eine neuerliche Betrachtung der 
Kapitelle wiinschenswert, urn so mehr, als durch eine kiirzlich gefundene lnschrift 
die Frage nach der Wirkungszeit des Herrnogenes, mithin nach der Datierung seiner 
Bauten und dessen, was sich daran anschlieBen laBt, wieder aktuell geworden ist. 
Die tiirkischen Grabungen in Teos namlich brachten eine Urkunde zutage, die P. 
Herrmann vorlegte10, und in der von einer Aufstellung von Ehrenstatuen im Dio
nysos-Tempel im Jahr 204 v. Chr. die Rede ist. Damit gerat auch fiir Magnesia die 
von A. v. Gerkan zuerst vorgeschlagene11 und mit Ausnahrne von W. Hahland12

allgemein anerkannte Datierung in das spatere 2. Jh. ins Wanken. 
U n ter den neun Kapitellen des Artemis-Tempels, die sich im Berliner Pergamon

Museum befinden13, fallt eines durch seine vergleichsweise altertiirnlich wirkenden 
Einzelformen aus der Reihe (Taf. 77, 1; Tab. 1). Nach seiner Polsterdekoration 
gehort es zu den inneren Saulen des Tempels. Erhalten ist wenig mehr als die 
Halfte des Kapitells, vollkommen fehlen Abakus und unterer Teil des Saulenhalses, 
der wie bei allen Stiicken mit dem Kapitell zusammen gearbeitet war. Die linke 
Schnecke ist zwar in ganzer Breite erhalten, unten jedoch gebrochen14

• 

Versuchen wir das Proportionsgeriist des Kapitells zu ermitteln, so miissen wir 
zunachst feststellen, daB die Eierstabkranz und Volute betreffenden GrundmaBe 
sich nur mit groBen Differenzen in Viertelteile des dorischen FuBes von 32,8 cm, 
der durch das Joch als Entwurfseinheit fiir den Tempe! nachgewiesen ist15, um
rechnen lassen. Schrumpft das FuBmaB jedoch auf 3 I ,7 cm, so ergeben sich in 
ViertelfuB zu 7,93 cm iiberraschend glatte Werte, wie nebenstehendeTabelle r zeigt16• 

So zeigen die auBeren Abmessungen der Volute Proportionen, wie sie sich ein
facher nicht gestalten lieBen: Die Hohe verhalt sich zur Tiefe (oben) und zur Breite 
(Ansicht) wie 8 : 16 : 24 oder wie r : 2 : 3. Die Fronten der Voluten sind gering
fiigig geneigt17, so daB sich fiir die Tiefe unten ein Wert von I 5½ VF (ViertelfuB) 
ergibt. Die weitere Teilung der Volute an den Frontseiten zeigt ebenfalls einfache 
Zahlenwerte: Die Spiralbreite betragt 7 VF und der Spiralzwischenraum ro VF. 

Urn die Bedingungen und Abhangigkeiten der einzelnen Werte aufzuzeigen, soll 
zunachst die Konstruktion der Spirale erortert werden. Urn deren System zu er-

10 Anatolia 9, 1965, 29ff. 
11 A. v. Gerkan, Der A!tar des Artemis-Tempels in Magnesia am Maander 2 5 ff. 
12 OJh. 38, 1950, 91 ff. 
13 Der Direktorin des Pergamon-Museums, Frau Dr. Elisabeth Rohde, mochte ich fur die 

Erlaubnis zum Messen und Photographieren, sowie fur die freundlich gewahrte Hilfe nochmals 
danken. 

14 Vgl. a uch die Beschreibung der Ka pi telle in Magnesia a. O. 5 3 ff. 
15 Magnesia a. O. 4 5 f. 
16 Das urn 3 °/o kleinere MaEsystem hat vielleicht in verschiedenen Bauphasen seine Ursache. 

In jedem Fall ist die Verwendung des dorischen FuEes in Kleinasien zwar nicht ohne Beispiel, aber 
<loch ungewi:ihnlich, und einzig einleuchtend dafiir ist die Erklarung von G. Gruben (Die Tempe! 
der Griechen 370), daE Hermogenes mit einem gri:iEeren FuEmaE den ahnlich proportionierten 
Athena-Tempel des Pytheos in Priene iibertreffen woli te. 

17 Obwohl diese Neigung auch die iibrigen Kapirelle aufweisen, blieb sie bis heute unbeachtet. 



IdealmaEe Vitruv-
ViertelfuE = Malle 

cm cm in partes 

Unterer Saulendurchmesser ~140 18 = 143 18 

Oberer Saulendurchmesser 117 I5 = II9 ( I 5) 

Eierstabkranz 

Durchmesser unten (~126) 16 = 127 (17) 

Durchmesser oben ~160 20 = 158,5 21 

Hohe (r 6,o) 2= 15,9 (2) 

Volute 

Breite (Ansicht) 190,2 24=190,5 24 

Tiefe (Polster) oben 126 16 = 127 16 

unten 122 15¼=123 16 

Hohe (Spiralhohe) 8= 63,5 8 
Spiralbreite 5 5 ,5 7= 5 5, 5 7 
Hohe nach r. Umdrehung ~47,3 6= 47,5 6 
MaBe vom Augenzentrum bis

zum r. Viertelkreis ~36,3 4¼= 35,7 4¼ 
2. Viertelkreis ~32,0 4= 31,7 4 

3. Viertelkreis ~27,7 3¼= 27,8 3¼ 
4. Viertelkreis 23,5 3= 23,8 3 

Abstand der Augenzentren 126,4 16 = 127 16 

Spiralzwischenraum (sichtbarer Teil des Kymation) 79,7 IO= 79,3 IO 
Canalishohe ~23,8 3= 23,8 (2¼) 
Durchmesser des Auges 7,9 l = 7,9 I 

Breite des Randes am Polster 7,6 l = 7,9 l 
Abakus 

Brei te 142':• 18 = 143 19 

Tiefe 142':• 18 = 143 19 

Hohe 12,5':• 11/2= l 1,9 1¼ 

Hohe von Unterkante Saulenhals bis Oberkante 
Eierstab 23,3 3 = 23,8 

Tabelle r. 
Malle und IdealmaEe (in ViertelfuE zu 7,93 cm) des Kapitells r vom Artemis-Tempe! in Magnesia. 
(Mit ,,. bezeichnete Malle vom Kapiteli 2 in Berlin, der Wert fiir den UD nach der Magnesia Publikation a. O. 49). - In der rechten Spalte die Mafie des Vitruv-Kapitells, unsichere Werte in Klam-

mern, mit dem Artemis-Tempe! (Kapiteli r) iibereinstimmende Werte mit I I 
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mitteln, wurden einzelne Punkte der beiden erhaltenen Spiralen von Kapitell 1 

aufgemessen und moglichst deckungsgleich auf ein Raster aufgetragen, dessen Linien
abstand dem ermittelten Embater von I VF entspricht (Beil. 4). Mit nur geringen 
Abweichungen liegen die Punkte auf einer Kurve18

, die einem deutlich erkennbaren 
System folgt. Sie besteht aus aneinandergereihten Viertelkreisen, deren Radius sich 
stetig verkleinernd nach drei Umdrehungen in das Auge i.ibergeht. Die Konstruk
tion gleicht damit derjenigen, die Stevens fi.ir die Kapitelle des Athena-Tempels in 
Priene nachgewiesen hat19

• Im System beider Spiralen gibt es jedoch Unterschiede, die 
clarin begri.indet sind, daB der Verminderungswert fiir die Radien benachbarter 
Viertelkreise nicht stets gleich groB bleiben kann, da sich sonst eine forma! unbe
friedigende Kurve ergabe, die sich nach anfanglich normalem Verlauf i.ibersti.irzt 
dem Auge naherte. Vielmehr muB jeweils nach Teilstrecken die Einziehung der 
Viertelkreise geringer werden, d. h. die Einziehung in Abstanden den kleiner ge
wordenen Radien angeglichen werden. In Priene ist der Verkleinerungswert fi.ir 
jeweils 4 Viertelkreise oder eine Umdrehung gleichbleibend, dann verkleinert sich 
der Verminderungswert und verlangsamt damit die Kurve, indem die Zirkelein
stichpunkte dichter an das Zentrum des Auges heranri.icken. Diese Spri.inge im Sy
stem sind insofern kritische Stellen, als hier zwischen die benachbarten Viertelkreise 
eine gerade Strecke der GroBe eingefi.igt werden muB, die dem Unterschied der Ver
kleinerungswerte entspricht. So klein diese Strecken auch sind, pragen sie doch den 
besonderen Ausdruck der jeweiligen Kurven. In Priene, wo diese kritischen Stellen 
nach jeweils einer Umdrehung an gleicher Stelle liegen, wirkt die Kurve leicht zu
sammengepreBt, horizontal i.iberlangt, und wir werden noch sehen, daB andere 
Kurven aus entsprechenden Gri.inden i.iberhoht wirken20

· 

Ganz offensichtlich hat man in Magnesia eine derartige Verformung der Spirale 
vermeiden wollen, was einzig dadurch moglich ist, daB in ki.irzeren Abstanden eine 
entsprechend kleinere Knderung im Verminderungswert der Viertelkreise vorge
nommen wird. So zeigt die Kurve fi.ir die ersten vier Viertelkreise eine gleichmaBige 
Einziehung, danach folgt nach jeweils 2 Viertelkreisen ein Wechsel im Verminde
rungswert, wie aus der Zeichnung (Beil. 4) und der folgenden Zahlenreihe hervor
geht, in der die Abstande der Viertelkreise zum Augenzentrum wiedergegeben sind 

18 Bei der besser erhaltenen linken Spirale lieEen sich die inneren Umdrehungen mit der Re
konstruktionslinie vollkommen deckungsglcich machen, wobei aber die auEere Umdrehung starker 
abweicht. - Zirkeleinstichpunkte, die der Kurve encsprechen, sind bei dem jetzt in Berlin ausge
stellten Kapiteli (Taf. 77, 2) erha!ten; sic sind nur teilweise mit dem nach Kapitell r rekonstruier
ten System deckungsgleich. Jedenfalls geht aus ihnen hervor, daE fiir jedes Kapiteli mit dem Zirkel 
die Spirallinie neu aufgetragen wurde und schon dabei Fehler encstanden. 

19 MemAmAc. 9, r93r, r35 ff. - Den ersten Bericht iiber Spiralkonstruktionen mit Darstellung 
verschiedener Theorien verfaEte A. v. Mauch, Die architektonischen Ordnungen, Nachtrag r873 
Taf. r8 f. mit Erlauterungen von M. Lohde. 

20 Eine mathematisch regelmaEige Kurve ohne kritische Stellen und damit ohne Oberhohung 
oder Zusammenpressung konstruiert Ma uch, Die architektonischen Ordnungen Taf. 2 5, sie encspricht 
auch fast genau den Erechtheion-Kapitel!en, scheint aber in der Antike ebensowenig angewendet 
worden zu sein, wie ahnliche Konstruktionen bei Mauch, Nachtrag a. O. T f. r8. 
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und darunter die Verminderungswerte, d. b. die Differenz jeweils zweier benach
barter Werte darii ber. 

4112 4 3½ 3 2112 21/s 1 ¼ 1 ½ 1114 11/16 7/s 3/4 (1/2)
½ ½ 112 1/z 3/s 3/s 2/s 2/s 3/rn 3/rn 2/rn (114)

Forma! unbefriedigend ist das Ende der Kurve; es scheint, als sei der Zirkelein
stichpunkt 8 fiir den letzten Viertelkreis wiederbenutzt worden. Das System ist 
bier sicher desbalb durcbbrocben, weil die Kurve nicht mebr als drei Umdrebungen 
aufweisen sollte. Die zweite Abweichung vom System betriffi die ersten vier 
Viertelkreise, die alle eine gleiche Einziebung von ½ VF zeigen. Nun bestimmen 
diese vier Viertelkreise die Umri6linie der Scbnecken und haben im Kapitellgefiige 
damit gro.Be Bedeutung. Sie legen als Viertelkreise das Augenzentrum fest, urn das 
sich die Zirkeleinsticbpunkte als Acbsenmitte gruppieren, und als Halbmesser stel
len sie die Hobe der Vol u te und die Spiralbreite dar (Beil. 7 a), beides Werte, die 
fur die Volute entscheidend sind. Als den eigentlichen Angelpunkt der Konstruk
tion erkennen wir die Volutenbobe, in unserem Fall der Wert von 8 VF, fiir den 
es Bedingung sein mu.Bte, da.B er einerseits verdoppelt und verdreifacht Breite und 
Tiefe der Volute bestimmt und andererseits, urn einen einfachen aber notwendiger
weise geringen Wert verkleinert, den Ubergang zur Teilung der Volutenfront in 
Spiralbreite und Spiralzwischenraum bildet, was bier den Verbaltnissen 7 : 10 ent
spricht21 . Die Grundformel der Volute lautet also: 

Brei te : Tiefe : Hobe : Spiralbreite: Spiralzwiscbenraum 

24 : 16 : @ : 7 10 

Die Spiralkonstruktion beeinflu.Bt aber nicht nur mit der au.Beren Umdrebung 
das Gesamtgefiige, sondern auch mit der Lage des Auges. Diese wird scbon mit den 
ersten Viertelkreisen bestimmt, deren Zirkeleinstichpunkte auf Diagonalen liegen, 
die mit dem Schnittpunkt das Augenzentrum bestimmen. So ist durch den I. und 
3. Viertelkreis die borizontale Lage der Augen und damit der Abstand der Augen
zentren von 16 VF festgelegt. Gewi.B nicbt zufallig ist die Konstruktion so gewablt,
da.B dieser \Vert dem der Volutentiefe entspricht; denn nur so bilden die Zentren
der Augen ein ideelles Quadrat, dem die Saule eingeschrieben ist, und das dem
hoher liegenden Quadrat des Abakusansatzes entspricht (Beil. 7a).

Nicht nur den Augenzentren, auch den Augen kommt im Kapitellgefiige Be
deutung zu22

• Der obere Saulendurcbmesser betragt mit I 5 VF gerade soviel wie 
der kiirzeste Abstand zwischen den Randem der Augen. So bestebt bei der Ansicht 
des Kapitells der Eindruck, da.B die Augen, die ja eigentlich Achsen der eingeroll
ten Volute sind, an der nach oben verlangert gedachten Saule anliegen. Ferner ist
das Verbaltnis von Kapitell und Saule so bestimmt, da.B die Augen - wieder als
Rollen verstanden - auf der verlangert gedacbten Saulenoberflache aufliegen. 

2 1 Anders Schlikker (s. Anm. 8) a. O. 57. 
22 Vgl. die Skizzen iiber die Lage des Auges im Verhalcnis zum oberen Saulendurchmesser und 

der Lagerflache in Sardis II r, r 22 Abb. rr 5.
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Mit diesem deutlich beabsichtigten Verhaltnis zwischen Saule und Volutenaugen 
ist auch der Eierstabkranz in seiner Hohenlage bestimmt. Anders als bei Kapi
tellen, die als ein vom Saulenhals getrenntes Werkstiick gearbeitet sind, ist hier der 
untere Durchmesser des Eierstabkranzes ein rein theoretischer Wert. Nehmen wir 
in iiblicher Weise die Einschniirung zwischen Perlstab und Eierstab als »Fuge«, so 
ergibt sich an dieser Stelle ziemlich genau ein Wert von I 6 VF als Durchmesser. 
Allerdings hat wenigstens bei Kapitell r der Umstand, daB Kapitell und Saulen
hals in einem Stiick gearbeitet sind, dazu gefuhrt, daB die Schalenglieder den Perl
stab mit den unteren Enden leicht iiberdecken (auf Beil. 7a im projizierten Schnitt 
in der rechten Spirale und in der Ansicht mit Punkten angedeutet). Durch diese 
Form ist auch die Hohe des Eierstabes etwas unklar. Sie betragt einschlieBlich des 
auf den Perlstab iibergreifenden Teiles 17,6 cm, ohne diesen Teil 16,0 cm (2 VF = 
I 5 ,9 cm), was vermutlich dem EntwurfsmaB entspricht. Die Hohengliederung des 
Kapitells zeigt also zwischen Eierstab, Canalis und Abakus die Verhaltnisse 2 : 3 : 
r½ (Beil. 7a). 

Im Verhaltnis zu seiner geringen Hohe ladt der Eierstab weit aus: Sein oberer 
Durchmesser betragt 20 VF. Das Volutenpolster ist so geformt, daB es an seiner 
engsten Stelle am Gurt den als Kranz gedachten Eierstab nicht beriihrt (Taf. 78, I; 

Beil. 7a). Der quadratische Abakus schlieBlich hat eine Brei te von I 8 VF bei einer 
Hohe von r½ VF. Seine Brei te liegt damit in der Mitte zwischen Augenzentren
Abstand und Volutentiefe einerseits und dem Durchmesser des Eierstabkranzes 
andererseits; er entspricht dem unteren Saulendurchmesser. 

Beriicksichtigt man die GroBe des Kapitells, dessen Breite fast 2 m betragt, so 
sind die Abweichungen von den Idealma:Ben gering. Sie liegen nie iiber 2 O/o, so daB 
die ermittelten EntwurfsmaBe als zuverlassig gelten konnen23

• Das gilt urn so mehr, 
als die einzelnen Werte durch die entschliisselten Abhangigkeiten immer wieder be
statigt werden. Entscheidend ist schlieBlich die Tatsache, daB dem Entwurf des 
Kapitells einfache, durch die Verastelung bis in die kleinsten Teile aber doch kom
plizierte Zahlenverhaltnisse zugrunde liegen. Fiir alle MaBe, und somit auch fur 
die Konstruktion der Spirale ist der Embater von I ViertelfuB entscheidend, der 
bei den iibrigen MaBen auch halbiert erscheint, bei der Konstruktion der Spirale 
in logischer Konsequenz des Prinzips sogar in noch kleinerer Teilung. Die rechne
rische und kombinatorische Leistung des Entwurfs zeigt sich allein clarin, daB fast 
keines der Einzelglieder in seinen MaBen verandert werden kann, ohne Folgen fur 
das Ganze nach sich zu ziehen. 

So miiBten wir uns dem Lob Vitruvs fur Hermogenes wenigstens beziiglich des
sen Rechenkiinste anschlieBen - wenn wir sicher waren, daB der Entwurf fur die 
Kapitelle wirklich eine Leistung des Hermogenes ist. Jedoch hat H. Drerup sehr 

23 Umrechnungen in FuEmaEe sind m. E. nur iiberzeugend, wenn die gewonnenen Werte Ent
wurfsproportionen sichtbar machen. Puchsteins Zahlenreihen (47. BWPr. r 887, 8 ff.) beriicksichtigen 
vornehmlich die Hćihengliederung der Kapitelle und treffen zwar damit einen stilistisch ent
scheidenden Punkt, haben aber mit dem Entwurf kaum etwas zu tun. 
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ahnliche Proportionen fi.ir die spatklassischen Kapitelle des Athena-Tempels in 
Priene und des Mausoleums von Halikarnassos nachgewiesen24• In Priene bezieht 
sich die Gleichheit mit Magnesia allerdings nur auf die auBeren Abmessungen der 
Volute, die nach den Verhaltnissen r : 2 : 3 gebaut ist25• Wesentlich weiter reicht die 
Dbereinstimmung aber bei den Kapitellen des Mausoleums, wenn das auch der 
fliichtige Anblick keineswegs erwarten laBt. Drerup hat die genommenen Meter
maBe in Achtel des kleinasiatischen FuBes von 34,9 c m  umgerechnet, den Krischen 
als Entwurfseinheit fiir das Mausoleum nachgewiesen hat. Die gewonnenen Werte 
sind alle iiberzeugend, gewisse Schwierigkeiten ergaben sich nur bei der Teilung 
der Front in Spirale und Spiralzwischenraum. Nun bringt der Versuch, die beim 
Hermogenes-Kapitell angetroffenen Zahlenwerte auch fiir das Mausoleum-Kapi
tell anzuwenden, ahnlich gute Resultate, wie aus Tabelle 2 hervorgeht: 

IdealmaBe MaBe in E = Vitruv-
AchtelfuB = 6,o cm MaBe 

cm cm E = cm in partes 

Oberer Saulendurchmesser 87,0 20 = 87,2 14½= 87,0 (15) 

Durchmesser Eierstabkranz unten 
(Lagerflache) 96,0 22 = 95,9 16 = 96,0 (17) 

Volutenbreite 143,6 33 = 144,0 24 = 143,9 24 

Volutentiefe oben 96,r 22 = 95,9 16 = 96,0 16 

Volutentiefe unten 91,7 21 = 91,6 15¼= 91,5 16 

Volutenhohe 48,0 l I = 48,0 8= 48,0 8 

Spiral brei te 41,5 9½= 41,4'; 7= 42,0 7 

Spiralzwischenraum 60,3 14 = 61,r''· IO= 60,0 IO 

Abstand der Augenzentren 95 ,5 22 = 95,9 16 = 96,0 16 

Abstand Volutenzentrum - Abakus-
unterkante 27,r 6¼= 27,3 4½= 27,0 4½ 

Abakusbreite 104,8 24 = 104,8 17½ = 105,0 19 

Abakustiefe 106,0 24=104,8 17½ = 105 ,o 19 

Tabelle 2. 
MaBe eines Kapitells vom Mausoleum in Halikarnassos. 

Spalte r: MaBe in Metern nach H. Drerup; Spalte 2: IdealmaBe in AchtelfuB (r FuB = 34,9 cm) 
nach H. Drerup mit Ausnahme der mit ,,. bezeichneten Werte. Spa!te 3: MaBe mit dem Embater E 
= 6,o cm. Spa!te 4: MaBe des Vitruv-Kapitells, unsichere Werte in Klammern, mit dem Mausoleum-

Kapitell ubereinstimmende Werte mit '-----'

24 JdI. 69, 1954, I ff. 
25 DaB vom Entwurf her ein dreidimensionales Verhalmis vorliegt, geht m. E. allein aus den

Zahlen hervor; anders Schlikker a. O. 57, Drerup a. O. 16.
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Ausgangspunkt fiir die Umrechnung war die als besonders wichtig erkannte 
Volutenhohe, deren Wert von 48,0 c m  mit 8 E gleichgesetzt wurde. Also verhalten 
sich beide Zahlenreihen wie 8 : 11, und es miissen a uch fiir die vielfachen Werte 
von 8 (fiir 16 und 24) ebenso glatte Ubereinstimmungen mit den Meterwerten er
scheinen wie bei der Reihe von Drerup. Urn die dem Entwurf tatsachlich zugrunde 
liegende Zahlenreihe herauszufinden, miissen wir vielmehr die iibrigen Werte be
trachten, deren Ubereinstimmung nicht a priori durch die Multiplikation des Aus
gangswertes gegeben ist. Drerup hat aus Vorsicht, und urn nicht von dem iiblichen 
Verhaltnis 7 : 10 abzuweichen, die MaBe fiir Spiralbreite und Spiralzwischenraum 
nicht umgerechnet. Wenn wir dafiir die Werte 9½ und 14 eintragen, die die Meter
werte nahelegen (Tabelle 2), so ergibt sich fiir die erste Spiralumdrehung eine regel
maBige mathematische Kurve: Der Abstand der Viertelkreise zum Volutenzentrum 
betragt in AchtelfuB 

6¼ 4 

Der Verminderungswert ist wenigstens fiir die ersten 3 entscheidenden Viertel
kreise gleich und vermutlich setzt sich die Kurve auch regelmaBig fort26. Bei der 
Annahme des neu vorgeschlagenen MaBsystems ware die Kurve ebenso regelmaBig 
und betriige wie am Hermogenes-Kapitell fiir die ersten Viertelkreise eine Ver
minderung von je ½ E. Wir kommen damit zu dem wichtigen SchluB, daB beide 
Zahlenreihen den am Kapitell genommenen MaBen so nahe kommen, daB keiner 
von beiden eindeutig ein Vorzug gegeben werden kann, wir konnen vielmehr auf 
eine Abhangigkeit zwischen beiden Systemen schlieBen. Da die neue Zahlenreihe 
die bedeutend einfacheren Werte enthalt und zudem - wie wir sehen werden -
iiber einen langen Zeitraum in vielen Beispielen angewendet wurde, werden wir 
nicht fehlgehen, wenn wir in ihr die urspriinglichere sehen, namlich die, die dem 
Idealkapitell zugrunde liegt. Diese Maile - so scheint es - wurden dann speziell 
fiir die Kapitelle des Mausoleums so vergroBert, daB die Proportionen moglichst 

gleich blieben und dennoch alle Maile dem am Bau gebrauchlichen FuB von 34,9 cm 
entsprachen. Dennoch kann Satyros der Schopfer dieses Kapitelltypus gewesen 
sein, und solange wir kein alteres Kapitell dieser Proportionen kennen, sind wir 
gehalten, dieses Idealkapitell ais eine theoretische Schopfung anzusehen, die am 
Mausoleum zum ersten Mal verwirklicht wurde. 

Ein Vergleich der Proportionsgeriiste der Kapitelle von Magnesia und Hali
karnassos27 fiihrt zu der Feststellung, dail das Hermogenes-Kapitell eine Nach
ahmung der Schopfung des Satyros ist. Beschranken wir uns darauf, nicht die vie
len Gemeinsamkeiten hervorzuheben, sondern die Unterschiede aufzuspiiren, die 
neben der Behandlung einzelner Formen fiir den verschiedenartigen Gesamtein-

26 Entgegen der Vermutung von Drerup a. O. 22. 
27 Vgl. die Abbildungen bei Drerup a. O. 25, Abb. 9 und Magnesia a. O. 50, Abb. 34.
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druck verantwortlich sein miissen. Zunachst ist in Halikarnassos der Abakus 
schmaler und im Verhaltnis zum Ganzen urn die Halfte niedriger, wodurch das 
Kapitell leichter wirkt. Ein anderer wesentlicher Unterschied betriffi nicht eigent
lich das Kapitell, sondern den Saulenhals. In beiden Fallen entspricht der untere 
Durchmesser des Eierstabkranzes der Volutentiefe oben, und das Kymation tritt 
gegen die leicht geneigten Volutenfronten im Ansatz etwas hervor; in Halikar
nassos etwas mehr, da die Neigung starker ist. Wahrend jedoch in Magnesia die 
Saule so dick ist, daB sie in der Ansichtszeichnung verlangert gedacht die Augen
rander beriihrt, ist sie in Halikarnassos schmaler und bleibt auf jeder Seite urn 1/ 4 E 
innerhalb des Bereichs zwischen den Augen. Kein Zweifel, daB dieser, das Kapitell 
mehr als raumgreifenden Korper betonende SaulenabschluB der urspriinglichere 
ist28• Im iibrigen liegen die Unterschiede in der Behandlung der Einzelformen: Das 
Halikarnassos-Kapitell wirkt mit seinen rundlich straffen Formen als quellender 
lebendiger Organismus, wahrend das Magnesia-Kapitell (Taf. 77, 1) sprode und 
verhartet scheint. Starre, a jour gearbeitete Elemente sind additiv gefiigt und ver
raten ein so anderes Verhaltnis zum baulichen Detail, daB trotz gleicher Propor
tionen ein groBer zeitlicher Abstand auBer Frage steht. 

Pragend fur das Bild der Magnesia-Kapitelle ist ferner ihr unfertiger Zustand: 
dazu gehoren die unfertigen, noch kantigen Stege der Spiralwindungen (Taf. 77, 
2), die glatten bandformigen Rander des lesbischen Kymation, die im Querschnitt 
dreieckigen, tiefen Kerben in den Polsterrandern, die Nichtausarbeitung des Eier
stabes unter dem Polster und schlieB!ich die roh belassenen Flachen der Polster
oberseiten. 

Bevor wir aber auf die Datierung des Artemis-Tempels eingehen, zu der im 
Wesentlichen die historischen Quellen verhelfen, seien die eingangs bereits erwahn
ten Unterschiede zwischen einzelnen Kapitellen dieses Baues hervorgehoben. Am 
Kapitell 1 (Taf. 77, 1) sind die Formen des Eierstabes geschlossen, Eier und um
hiillende Glieder rundlich, wahrend sie an den iibrigen Kapitellen spitz enden und 
bei dem in Berlin jetzt ausgestellten Stiick (Taf. 77, 2) zwischen Eiern, Schalen 
und Perlstab Nadelstege gefogt sind. Bei dem Istanbuler Kapitell Mendel 146 
(Taf. 78, 1) ist die sonst iibliche stark expressive Form dieses Kymation nicht zu 
bemerken, stattdessen sind die konisch geformten Eier niedrig, _zwischen Schalen 
und Perlstab bleibt freier Raum. Unterschiede zeigen auch die Polsterseiten: Bei 
K.apitell I sind - wie bei allen Kapitellen der inneren Saulen29 - in flachem Relief
geflammte Palmetten auf die Unterseite plaziert, bei den iibrigen Stiicken wachsen
aus dem als Kelch verstandenen Giirtel groBere, die Polsterflache dicht iiber
ziehende Blatter hervor, die wesentlich plastischer ausgefohrt sind und Abhangig-

28 Zum Vergleich die Verhaltnisse zwischen oberem Saulendurchmesser und Volutenbreite bei
Propylaen (nach Bohn) 88 : 166 

29 Magnesia a. O. 56.

Halikarnassos 20: 33 = 88: 145 
Magnesia I 5 : 24 = 88 : 141 
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keit vom korinthischen Kapitell verraten30• Leider ist am Kapitell I der Abakus 
nicht erhalten, aber auch die iibrigen Stiicke sind ungleich in den Formen des les
bischen Kymation: In Berlin mit einem kantigen Band stark umrahmte Haupt
blatter, bei denen Blattfleisch und aufgesetzte Bliiten deutlich zu unterscheiden 
sind; anders bei dem Kapitell in Istanbul: hier ist der Blattrand zum dominie
renden Element geworden, und die aufgesetzten Bliiten verdrangen das Blatt
fleisch vollig. Steht die eine Form ganz in der Tradition des 3. Jh.31, so weist die 
andere eher an das Ende des 2. Jh.32• Vergleichen wir einige MaBe, so zeigt sich 
ebenfalls, daB das Kapitell I den eingangs ermittelten beabsichtigten Proportionen 
naher kommt als die iibrigen Stiicke. So betragt bei dem in Berlin ausgestellten 
Kapitell (Taf. 77,2) die Spiralbreite 58,2 statt 55,5 cm, der Spiralzwischenraum 
76,2 cm statt 79,3 cm, und auch die Spirallinie zeigt besonders fiir die erste Um
drehung sehr starke Abweichungen von dem bei Kapitell I festgestellten System33•

Ahnliches laBt sich iiber die Hohengliederung der Kapitelle sagen; und wieder 
weicht das Kapitell in Istanbul besonders stark ab: Die Stelle der eigentlichen 
Lagerflache liegt deutlich tiefer als die Ebene der Augen. Allein eine Betrachtung 
der Kapitelle lehrt, daB wir fiir den Artemis-Tempe! verschiedene Bauphasen und 
fiiglich eine langere Bauzeit annehmen miissen34•

Zum gleichen Ergebnis fiihrt eine Betrachtung der Quellen. Aus einer Urkunde, 
in der von der Auf stellung des alten holzernen Kultbildes im neuen Temp el die 
Rede ist35, ergibt sich die Fertigstellung des Bauwerkes fiir das Jahr 129 v. Chr. 
Entwurf und Baubeginn miissen nach der in Teos gefundenen Inschrift aber noch 
in das 3. Jh. gesetzt werden, da der dortige, ebenfalls von Hermogenes stammende 
Dionysos-Tempel im Jahr 204 bereits vollendet war und der Entwurf kaum 
weniger als zwei Dezennien zuriickliegen diirfte36• Von Bedeutung sind ferner Ur
kunden auf den Wandquadern der Westhalle der Agora in Magnesia; sie stammen 

30 In einer noch nicht erschienenen Scudie geht W.-D. Heilmeyer auf die Formen des Akanchus 
naher ein und kommt zu dem SchluB, daB ais urspriinglichere Form die Kapitelle des Olympieion 
in Athen vorausgesetzt werden miissen, d. h. die Magnesia-Kapitelle konnen nicht vor dem 2.Viertel 
des 2. Jh. gearbeitet worden sein. 

31 Sehr ahnlich am in das r. Viercel des 2. Jh. datiercen Zeus-Tempe! in Magnesia (Magnesia 
a.O. 146, Abb. 157; 150, Abb. 160), wo die Blattrander im Gegensatz zum Arcemision fenig be
arbeitet sind.

32 Ahnlich bei den Kapitellen des Westtores der Agora in Ephesos (Ephesos III 29 f.), ver
mutlich vom Ende des 2. Jh. (Ephesos III 39). 

33 Vgl. Anm. 18. 
34 Anders J. Kohte in Magnesia a. O. 164 (Bauzeit von 220 bis 206 v. Chr.), v. Gerkan a. O. 

33 f. (Bauzeit von 140 bis 129 v. Chr.). 
35 Vgl. zu den genannten Inschriften auBer v. Gerkan a. O. 31 mit Literaturangaben vor allem die 

ausfiihrlichen Kommentare von W. Hahland, OJh. 38, 1950, 91 ff., der schon vor Bekanntwerden der 
neuen lnschrift in Teos fiir Hermogenes wieder eine Wirkungszeit noch am Ende des 3. Jh. annahm. 

36 P. Herrmann, Antiochos der GroBe und Teos, in Anatolia 9, 1965, 44 Z. 50. - Damic muB 
der Versuch v. Gerkans, den Baubeginn in das spatere 2. Jh. zu dacieren (a. O. 25 ff.) aufgegeben 
werden, und fiir Hermogenes braucht nicht mehr ein Methusalem-Lebensalter angenommen zu 

werden, auch wenn er der Architekt des Zeus Sosipolis Tempels war (so G. Gruben, Die Tempe! 

der Griechen 364 ff.). 
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aus dem Jahr 206 und stellen Einladungen zu Spielen dar, die aufgrund einer 
Epiphanie der Gottin von da an pentatorisch veranstaltet werden sollten37• Es ist 
moglich, daB anlaBlich dieser Festspiele der Neubau des Tempels fiir Artemis in 
Angriff genommen wurde38 • Der Entwurf fiir das Gebaude, d. h. auBere Form, 
MaBe und Proportionen, wurde in dieser Zeit von Hermogenes festgelegt, der 
dariiber auch eine theoretische Schrifl: verfaBte (Vitruv 3 III 9)39• Da in den folgen
den Jahren an der Agora lebhafl: gebaut wurde40, und bald nach 197 der kleinere 
Zeus-Tempel begonnen wurde41 , diirfen wir annehmen, daB auch das groBte Bau
vorhaben, der Artemis-Tempel, zunachst rasch voranschritt, und so konnen die 
Kapitelle der inneren Saulen, zu denen Kapitell 1 in Berlin gehort, noch vor der 
Mitte des 2. Jh. entstanden sein42• Wahrend das Kapitell in Istanbul und damit 
auch Fries und Rankensima sicher der letzten Bauphase zuzurechnen sind43, diirfl:en 
die iibrigen in Berlin befindlichen Kapitelle zeitlich dem Kapitell I naher stehen, 
und mit Vorbehalt kann diese Bauphase mit einer inschrifl:lich dokumentierten 
neuerlichen Werbung for die Artemis-Festspiele aus der Mitte des Jahrhunderts44

verbunden werden. 
Die lange Bauzeit des Tempels legt es nahe, bei der Betrachtung der Kapitelle 

zwischen Entwurf und Ausfohrung zu unterscheiden. Vom Entwurf her gesehen 
sind die Kapitelle for das Ende des 3. Jh. als konservativ zu bezeichnen. Das Pro
portionsgeriist laBt sich vom Mausoleum-Kapitell herleiten und hat in der Mitte 
des 3. Jh. eine recht genaue Entsprechung an den Kapitellen des Ptolemaierweih
geschenks in Olympia. Wahrend dieser Typus sich in Didyma und bei einem un
vollendeten Bauvorhaben in Alexandria formal abgewandelt wiederfindet45, halt 
Hermogenes etwa zur gleichen Zeit am Bewahrten fest. Nicht in den baulichen De
tails, sondern bei der Form des Gebaudes zeigt sich Hermogenes als fortschrittlich. 
Wenn wir der Uberlieferung Vitruvs glauben, ist der Artemis-Tempe! der erste 
Pseudodipteros46, und damit kommt seinem Architekten das Verdienst zu, for 

37 O. Kern, Inschrifl:en von Magnesia Nr. 16-87. 
38 In der Magnesia-Publikation, 164 werden diese Inschrifl:en mit der Beendigung des Tempel

baus in Zusammenhang gebracht, was jedoch eine unglaubwiirdige Interpretation der oben Anm. 
3 5 genannten Inschrifl: zur Folge hat. 

39 Schlikker (s. Anm. 8) a. O. ro ff. fiihrt iiberzeugend aus, daB dieses Schrifl:tum in der Rege! 
aus Dberlegungen zum Entwurf hervorging. Erst diese Baubeschreibunge'.1- und Erlauterungen 
scheinen auch die Moglichkeit zu bieten, daB bei einer sehr langen Bauzeit stets an dem urspriing
lichen Entwurf festgehalten wurde. 

40 Teile der Agora miissen am Ende des 3. Jh. gestanden haben, wie aus den Inschrifl:en der
Westhalle hervorgeht. 

41 v.Gerkan a.O.25. 
42 Vgl. Anm. 30.
43 Die Datierung der Ausfuhrung des Frieses nach der Mitte des 2. Jh. (G. Kramer in JdI. 40, 

1925, 185 ff.) wird damit nicht in Frage gestellt.
44 Magnesia, Inschrifl:en Nr. 85-87. 
45 Neue Publikation des Monumentes im Olympia, sowie der Bauglieder in Alexandria ist in 

Vorbereitung. 
46 In Anlehnung an Koldewey, Lesbos 58ff., wurde bislang der Tempe! in Messa fur ein alteres

Beispiel dieses Bautypus gehalten. Wie bekannt wird, soli er neuerlich untersucht werden.
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den Tempelbau eine entscheidende Neuerung ersonnen zu haben, die hałd Schule 
machen sollte. Hermogenes wei.B neben okonomischen und praktischen Griinden 
dem Zeitgeschmack entsprechend auch asthetische fiir seine Erfindung zu nennen, 
wenn er den Kontrast von Licht und Schatten in den tiefen Hallen hervorhebt. 

Die Vernachlassigung baulicher Details, die sich bei Hermogenes clarin zeigt, da.B 
er dafor altere Musterbiicher benutzt, ist auch ein Kennzeichen der Bauschule, die 
in Magnesia unverkennbar iiber Jahrzehnte an der Arbeit ist. Der Versatz der an 
vielen Stellen noch unfertigen Kapitelle ist ebenso wie die fliichtige Arbeitsweise, 
von der die Ma.Bdifferenzen der einzelnen Stiicke Kenntnis geben, Zeugnis eines 
okonomisch bestimmten Verhaltens47

• Da.B in Kleinasien anderswo gleichzeitig 
noch auf saubere handwerkliche Arbeit und vollendete Details geachtet wird, zeigt 
etwa das Bauvorhaben in Didyma. Hier arbeiten die besten Werkleute an einem 
echten Dipteros und bringen das riesenhafte Monument nie zu Ende, in Magnesia 
schaff en ma.Bige Handwerker an einem nur im Volumen gro.Ben Tempel, den sie 
aber immerhin nach 7ojahriger Bauzeit beenden. 

Bevor wir nun auf das Verhaltnis des Hermogenes-Kapitells zu Vitruv eingehen, 
mu.B der Vitruv-Text for sich kurz erortert werden. Bezeichnenderweise gibt 
Vitruv eine reine Konstruktionsanleitung. Er geht dabei weder von der Unterseite 
der Kapitelle aus, die bei der handwerklichen Arbeit ja die gro.Bte Rolle spielt, 
noch von der Oberseite, sondern legt die Proportionen an den Ansichten des Kapi
tells fest. Mit Hilfe senkrechter und vertikaler Hilfslinien entsteht eine schema
tische Umri.Bzeichnung der Hauptglieder des Kapitells, deren Proportionen jedoch 
in der Regel nicht als Ganzes gegeben sind, sondern nur in ihrem Unterschied zu 
anderen Gliedern festliegen. Daraus kann man den Eindruck gewinnen, da.B 
Vitruv die Proportionsbeziehungen des Kapitells, dessen Konstruktion er refe
rierend erklart, selbst nicht vollig klar waren. So ist es nicht erstaunlich, da.B die 
Nachwelt viele Ansatze brauchte, urn zu einem Verstandnis dieser Probleme zu 
gelangen. Es ist vor allem das Verdienst von H. Drerup, beim Vergleich mit dem 
Kapitell des Mausoleums auch auf die iiberraschend einfachen Proportionen des 
Vitruv-Kapitells hingewiesen zu haben48

• 

Als Ma.Beinheit for das Kapitell dient Vitruv ein vom unteren Saulendurch
messer abgeleiteter Wert. Die Ma.Be sind keine Fu.Brna.Be, sondern partes, urn ihnen 
eine allgemeine Giiltigkeit zu verleihen. Bei dem Vorbild Vitruvs handelt es sich 
jedoch wahrscheinlich urn ein exemplarisches Kapitell, das natiirlich, wie schon 
spatklassische Kapitelle, in Fu.Brna.Ben entworfen war49

• Es ist also bei der Suche 
nach diesem Vorbild Obereinstimmung zwischen Viertel- oder Achtelfu.Bma.Ben und

47 Hier sei angemerkt, daB in Magnesia besonders haufig Kapiteli und Saulenhals in einem 
Stiick gearbeitet sind (vgl. hier Taf. 77-79, 1), doch wohl, urn Rohquader rationeller zu nutzen. 

48 JdI. 69, 1954, 18ff. 
49 Vgl. neben Drerup a. O. 1 ff. auch W. Alzinger in OJh. 46, 1961-63, 105 ff. - Schon fiir

archaische Kapitelle hat G. Gruben den Entwurf in FuBmaBen nachgewiesen (JdI. 78, 1963, II8 
Anm. 70. 126 ff.). 
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den vitruvschen partes zu erwarten. Nehmen wir beim Artemis-Tempe! den am 
Ka pi tell nachgewiesenen dorischen FuB von 3 1 ,7 cm  an, so ergibt sich ein unterer 
Durchmesser von r,43 m, der dem in der Publikation angegebenen Durchschnitts
wert von 1,40 m etwa entspricht. So zeigt auch ein Vergleich des Magnesia-Kapi
tells mit dem Vitruv-Typus bis in die Details hinein weitgehend Dbereinstimmung 
(Tabelle 1; Beil. 7 a, d). Die Voluten beider Kapitelle sind nach den Verhaltnissen 
24 : 16 : 8 gebildet, und die Front teilt sich in die MaBe 7: IO: 7. Auch ist die Spirale 
in beiden Fallen nach demselben System aus Viertelkreisen konstruiert und zeigt 
fur die erste Umdrehung die gleichen Abstande vom Augenzentrum. So ergibt sich 
zwangslaufig fur den Abstand der Augenzentren derselbe Wert von 16 Einheiten. 
Gleich ist ferner der Saulendurchmesser und seine Verji.ingung von 18 auf 15 Ein
heiten. Nun jedoch zeigen sich Unterschiede: Zwar entspricht das Hermogenes
Kapitell der vitruvschen Forderung, daB der Eierstab gegeni.iber dem Abakus um 
eine Einheit auf jeder Seite ausladen soll, da der Abakus jedoch nur 18 statt 19

Teile breit ist, zeigt auch der Eierstabkranz statt 21 nur 20 Einheiten im Durch
messer. Fi.ir das Gefuge des Kapitells hat das zur Folge, daB beim Hermogenes
Kapitell der kleinere Eierstabkranz tiefer sitzen muB, urn die Spiralen an ihrer 
engsten Stelle i.iberhaupt beri.ihren zu konnen. Entwicklungsgeschichtlich ist in 
einem wesentlichen Punkt das Vitruv-Kapitell fortschrittlicher: Abakus und Eier
stab werden starker raumgreifende und damit die Einheit sprengende Elemente; 
<lenn durch den damit zwangslaufig hochgedri.ickten Eierstabkranz wird das 
Polster und Schnecken bindende Element, der Can al is, zu einem di.innen Streif en, 
an dem die Schnecken - faBt man das Kapitell noch ais ganzen Korper auf - her
abzuhangen scheinen50• Dieser wesentliche Unterschied verhindert es, in der vitruv
schen Konstruktionsanleitung unmittelbar das Kapitell des Artemis-Tempels in 
Magnesia zu erkennen. 

In Attika ist fur das ionische Kapitell schon in der Klassik und im fri.ihen Helle
nismus eine groBe Experimentierfreudigkeit zu bemerken. So kommt es schon fri.ih 
vor, daB die untere Eierstabgrenze und die Augenzentren in einer Ebene liegen51•
In Ionien ist, wie W. Alzinger nachgewiesen hat, diese Form nur ganz vereinzelt 
anzutreffen und dann sicher auf attischen EinfluB zuri.ickzufuhren52• Viel langer ist
hier der Typus mit hohem Canalis, Canalissaum und demzufolge tiefliegendem 
Eierstabkranz vertreten. Erst im spateren 3. Jh. bzw. in der ersten Halfte des 
2. Jh. erscheint eine Reihe von Kapitellen, die im Verhaltnis zur Breite niedriger
sind. Dazu gehoren die Kapitelle des Tempels in Didyma und des Smyntheion in

50 Dem Eierstab muE die Moglichkeit einer hohen oder tiefen Lage im Kapitellgefiige zuge
sprochen werden, wobei sich natiirlich der Canalis im umgekehrten Verhaltnis andert. Die Lage
des Auges isc bei kleinasiatischen Kapicellen mit meist vielen Windungen dagegen ziemlich konstant, und es ist daher wenig zutreffend, von hoher oder niedriger Lage der Augen zu sprechen. 

51 Bereits bei den Kapitellen des klassischen Pompeion in Athen, die jetzt rekonstruierc wurden
(noch unpubliziert); ferner bei den Kapicellen des Philippeion in Olympia, s. H. Schleif -
W. Zschietzschmann in O!Forsch. 1, 29 ff.

52 OJh. 46, 1961-63, 105 ff., 127.
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der Troas53 ; beide weichen in der Konstruktion der Voluten jedoch vom Vitruv
Typus ab. Aber auch in Magnesia gibt es aus diesem Zeitraum mehrere Beispiele, 
bei denen der Eierstabkranz hoher in das Gefiige der Volute eingepaBt ist. 

Ein Kapitell (Mendel 193), das im Museum in Istanbul54 zusammen mit Ge
balk, Fries und Gesims vom Zeus-Sosipolis-Tempel aufgestellt ist (Taf. 78, 2) 

stammt mit groBer Wahrscheinlichkeit von der Siidhalle der Agora55, die nach den 
Ausfiihrungen von Kohte im ersten Bauabschnitt errichtet wurde56• An dem fast 
unbeschadigt erhaltenen Stiick fallt auf, daB auch hier einige Details nicht fertig 
bearbeitet sind, wie die Bossen hinter den Zwickelpalmetten und die kantigen 
Stege der Spiralen zeigen. Trotz fliichtiger und unregelmaBiger Arbeit im Detail, 
wie etwa am lesbischen Kymation des Abakus, sind die HauptmaBe des Kapitells 
exakt ausgefiihrt; <lenn das Entwurfsschema laBt sich aus ihnen iiberzeugend und 
fast liickenlos ableiten. Nach der Jochweite der Saulen von 2,50 m = 8½ FuB gilt 
fiir die Ordnung der attische FuB von 29,4 cm (Tabelle 3, Taf. 78, 2). Die Volute 
zeigt fiir Breite, Tiefe und Hohe die schon bekannten Proportionen von 3: 2: r, 
die jedoch hier nicht 24, I 6 und 8 Einheiten betragen, sondern 2 7, r 8 und 9 AF. 
Dementsprechend verhalten sich Spiralbreite zu Spiralzwischenraum nicht wie 
7 : ro, sondern wie 8 : r r. 

Das alte Proportionsschema, dessen entscheidendes MaB die Spiralhohe von acht 
Einheiten war, ist hier einer groBeren Ordnung entsprechend urn eine Einheit ver
groBert worden und notwendig miissen auch alle anderen MaBe urn ein Geringes 
groBer sein. Dabei ist es gelungen, die Verhaltnisse der einzelnen Teile zueinander 
fast alle unverandert zu erhalten. So betragt der Abstand zwischen den Augen
zentren r 8 AF und ist damit so groB wie die Volutentiefe, so daB die Augenzentren 
ein ideelles Quadrat bilden. Die Spirale (Beil. 5) zeigt ein System, das dem der 
Kapitelle des Artemis-Tempels eng verwandt ist. Beide Kurven zeigen drei Um
drehungen, von denen die auBere aus jeweils urn eine halbe Einheit reduzierten 
Viertelkreisen bestehen, und ahnlich wie beim Kapitell des Artemis-Tempels ist 
hier eine Streckung oder Dberlangung der Kurve vermieden, indem die kritischen 
Stellen nicht in die jeweils gleichen Sektoren der Spirale plaziert wurden. Vom 

53 Siehe H. Weber in IstMitt. 16, 1966, 1ooff. 
54 Das Kapiteli, das nach Mendel dem Zeus-Tempe! angchorte, ist jedoch fiir den Tempel zu grofl, 

wie ein Vergleich mit dem in Berlin befindlichen Kapitell desselben Tempels eindeutig zeigt: nach 
Magnesia a. O. 142 betragt der obere Saulendurchmesser 5 5 c m  und das Ka pi tell in Berlin hat dazu 
passend eine untere Lagerflache von 61 c m, wahrend das Stiick in Istanbul an dieser Stelle 68 cm 
miflt und auch in allen iibrigen Maflen im gleichen Verhaltnis grofler ist. Da der Tempe! nur gleich
grofle Saulen hatte, mufl das Kapitell von einem anderen Bauwerk vermutlich aus der Nahe des 
Zeus Tempels stammen. Da es in Form und Maflen ausschliefllich und sehr gut zur Siidhalle der 
Agora (s. Magnesia a. O. 121 ff.) paflt, und seine rohe Oberseite (Mitte verdeckt) fiir holzerne 
Balkenauflager spricht, darf diese Zuweisung als sicher gelten. 

55 Dem Direktor des Antiken Museums in Istanbul, Herm Dr. Necati Dulunay und auch 
Herrn Dr. Nezih F1ratl1 danke ich aufrid1tig fiir die freundlich gewahrte Erlaubnis, das Kapiteli 
messen und photographieren zu diirfen. 

56 Magnesia a. O. 115. 
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dennoch regelma6igen Aufbau der Kurve gibt die folgende Zahlenreihe Kenntnis 
bei der oben die Entfernungen der Viertelkreise vom Augenzentrum und unten die 
Differenzen dieser Abstande angegeben sind: 

5 4 1/z 4 3 1/z 3 2 1/z 2 1/s 1 3/4 1 3/s 1 1/s 7/s 5/s 1/z 

l/2 1/z 1/z 1/z 1/z 3/ 8 3/s 3/ 8 lf4 lf4 lf4 1/ 8 

Die wesentliche Neuerung gegeni.iber den Kapitellen des Artemis-Tempels be
triffi die hohere Lage des Eierstabkranzes, der in Hohe der Augenzentren seinen 
unteren Abschlu6 hat. Dadurch erhalten die Schnecken mehr Geltung, das Kyma 
wird mehr betont und der Canalis reduziert. Di eser starkeren Auf gliederung in 
Einzelteile der Frontseite entspricht eine spannungsreichere Gestaltung der Polster
seite. Die Volute ist hier durch den Gurt so weit zusammengezogen (Beil. 7 b), da6 
der Eierstab nicht mehr als umlaufender Kranz verstanden werden kann, da er 
unter dem eingeschni.irten Polster keinen Platz hatte. Damit hat das ionische Kapi
tell seine Einheit verloren und ist in Frontseite und Polsterseite aufgeteilt. Dber 
dem Gurt entsteht eine gro6e freie Flache, die tektonisch nicht mehr erklarbar ist. 

Mit diesem Kapitell von der Siidhalle der Agora in Magnesia sind wir dem Vor
bild Vitruvs fiir sein ionisches Kapitell sehr nahe. Ein Vergleich der Ma6e auf 
Tabelle 3 ergibt fast vollige Dbereinstimmung unter der Voraussetzung, da6 wir 
uns das Hallenkapitell auf die kleineren Vitruv-Ma6e reduziert denken. Die ein
zige Abweichung liegt in der Breite und Tiefe des Abakus, worauf wir spater noch 
eingehen. Das Kapitell, von dem Vitruv Ansichtszeichnungen mit Ma6angaben 
vorlagen, kann das Hallenkapitell wegen seiner gro6eren Ma6e nicht gewesen sein. 
Vielleicht war dieses Vorbild nur eine theoretische Schopfung, die von Mal zu Mal 
unter Beibehaltung moglichst aller Proportionen auf die erforderlichen Gro6enver
haltnisse umgewandelt wurde. Dafi.ir spricht jedenfalls die Tatsache, da6 fiir das 
Kapitell des Altares vom Artemis-Tempe! (Taf. 79, 1) wiederum derselbe Typus 
angewendet wurde, nun aber in Achtelfu6 kleinere Zahlenwerte erscheinen als bei 
Vitruv, da die Ordnung sehr viel kleiner ist als die der Hallen57

• Am Zeus-Sosi
polis-Tempel hat dieses Kapitell wahrscheinlich in den urspri.inglichen Zahlcnver
haltnissen Anwendung gefunden, wie der untere Saulendurchmesser von 66 cm = 
I 8 AF nahelegt. Fi.ir eine genaue Untersuchung reicht die in der_ Publikation vor
gelegte Zeichnung ohne Ma6angaben jedoch nicht aus58

• Da das Hallenkapitell sehr 
wahrscheinlich alter ist (s. o. S. 222 f.), mu.6 auch der theoretische Entwurf, der das 
Vorbild Vitruvs war, alter sein und noch am Ende des 3. Jh. entstanden sein. Die 
Ahnlichkeit mit dem Kapitell des Artemis-Tempels, die Tatsache, da6 der Zeus-

57 Vgl. die Zeichnung bei v. Gerkan a. O. Taf. 3, 9. - Das in Berlin befindliche Kapicell wurde neu 
aufgenommen, seine Interpretation bringt aber gegeniiber dem alteren Kapitell der Hallen keine
neuen Erkenntnisse.

58 Magnesia a. O. 147 Abb. 15 8. - Das in Berlin befindliche Originalkapitell wurde bei der 
Rekonstruktion der Fassade verwendet und ist nur schwer zu erreichen, so daB es nicht neu ver
messen werden konnte.



Unterer Saulendurchmesser 

Oberer Saulendurchmesser 

Eierstabkranz 

Durchmesser unten 

Durchmesser oben 

Volute 

Breite (Ansicht) 

Tiefe (Polster) 

Hohe (Spiralhohe) 

Spiralbreite 

Hohe nach 1. Umdrehung 

Mafle vom Augenzentrum bis 

zum 1. Viertelkreis 

2. Viertelkreis

3. Viertelkreis

4. Viertelkreis

Abstand der Augenzentren 

Spiralzwischenraum (sichtbarer Teil des Kymation) 

Canalishohe 

Durchmesser des Auges 

Breite des Randes am Polster 

Abakus 

Brei te 

Tiefe 

Hohe 

Hohe zwischen den Lagerflachen 

Tabelle 3. 

cm 

75-80

63-66

68,o 

81,8 

8,o 

99,1 

66,1 

33,o 

29,5 

25,6 

18,4 

16,7 

14,7 

12,9 

65 ,8 

40,0 

I I,2 

3,8 

4,2 

74,o 

73,4 

6,5 

25,7 

IdealmaBe 
AchtelfuB = 

cm 

(20 = 73,5) 

(17 = 62,5) 

18½ = 68,o 

22½ = 82,6 

2¼= 8,3 

27 = 99,2 

18 = 66,1 

9 = 33,o 

8 = 29,4 

7 = 25,7

5 = I 8,4 

4½ = 16,6 

4= 14,7 

3½ = 12,9 

18=66,1 

I I= 40,4 

3 = I I,O 

I= 3,75 

11/s = 4,2 

20 = 73,5 

20 = 73,5 

1¼ = 6,5 

7 = 25,7 

Vitruv-
MaBe 

in partes 

18 

(15) 

(17) 

21 

(2½) 

24 

16 

8 

7 

6 

4½ 

4 

3½ 

3 

16 

IO 

(2) 

I 

I 

19 

6 

MaBe und ldealmaBe (in AchtelfuB zu 3,67 cm) des in Istanbul befindlichen Kapitells (Mendel 193), 
das entgegen alterer Zuschreibung sehr wahrscheinlich von den Siidhallen der Agora in Magnesia 
stammt. (Die Werte fiir die Saulendurchmesser nach der Magnesia-Publikation a. O. 142.) - In 

der rechten Spalte die MaBe des Vitruv-Kapitells. 
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Tempel ein »Eustylos« ist59, lassen vermuten, daB Hermogenes, nach Vitruv der 
Erfinder des Pseudodipteros und der »eustylen« Saulenordnung, in seinem theo
retischen Werk auch jenes ionische Kapitell verzeichnete, das Vitruv bei der Er
lauterung des ionischen Tempels als mustergiiltig weiterempfiehlt, und es mag sich 
seine laudatio »Quare videtur acuta magnaque sollertia eff ectus operum Hermoge
nes fecisse reliquisseque fontes, unde posteri possent haurire disc iplinarum ratio
nes« (3 III 9) auch auf das ionische Kapitell beziehen. 

So legt eine Betrachtung der Kapitelle nahe, daB Hermogenes nicht nur den 
Entwurf zum Tempel der Artemis Leukophryene lieferte, sondern auch der Archi
tekt des Zeus-Sosipolis-Tempels und der ihn umgebenden Agora war. Und trifft 
diese Hypothese zu, so hat er an den kleineren Bauten mit der Umformung des 
altbewahrten, auf das Mausoleum-Ka pi tell zuriickgehenden Typus dem baulichen 
Detail groBere Aufmerksamkeit gewidmet. Die Vorliebe des Hermogenes fur die 
ionische Ordnung geht ja, wie eingangs erwahnt, so weit, daB er die Bauglieder 
eines in dorischer Ordnung begonnenen Tempels in ionische Formen umarbeiten 
lieB. Dieser gewiB seltene Vorgang trifft fiir den Gymnasium-Tempel in Pergamon 
zu, wie schon die Ausgraber erkannten60• Eine Bestatigung fur die Vermutung, in 
diesem Bau ein Werk des eigenwilligen und sicher einfluBreichen Baumeisters zu 
sehen, bietet die vorgelegte Zeichnung des aus vielen Bruchstiicken zusammen
gesetzten Kapitells: auch hier scheint jener Kapitelltypus angewendet, den Her
mogenes und sein Gewahrsmann Vitruv fiir vorbildlich hielten. 

Aus dem 2. Jh. v. Chr. finden sich miihelos viele Beispiele, die den spa ter von 
Vitruv iibernommenen Kapitelltypus getreulich wiederholen. Den Kapitellen des 
Zeus-Sosipolis-Tempels verbliiffend ahnlich und vermutlich mit den Vitruv-An
gaben maBgleich (in attischen AchtelfuB) sind die Kapitelle vom Propylon des 
Athena-Bezirkes in Priene61

• Ferner sei ein Kapitell vom Saal B des oberen Gym
nasiums in Pergamon genannt, das ziemlich sicher in das letzte Viertel des 2. Jh. 
datiert ist62

• Auf ein Beispiel aus der Mitte des Jahrhunderts sei hier deswegen 
naher eingegangen, weil es einerseits fast alle MaBe des Vorbildes des Kapitells der 
Bal!en in Magnesia zeigt, andererseits aber in einigen Punkten schon fortgeschrit
tener als das Vitruv-Kapitell zu sein scheint. 

59 Nach Magnesia a.O. 141 f. betragt der UD 66 cm, das Joch 2,12 m; danach verhalten sich 
Interkolumnium zu UD wie 2,21 zu 1, was dem beim »Eustylos« geforderten 2¼: 1 fast genau 
entspricht.

60 Pergamon VI 71 ff. 
. 

61 Auf das Verhaltnis zu Vitruv - leider ohne Angaben von MaBen - wies schon R. Carpencer 
in AJA. 30, 1926, 266f. hin, auf die vitruvsche Volutenkonscruktion schon Mauch, Ordnungen a.O.
Taf. 30. Die dortige Zeichnung des Kapitells nach Ant. of Ionia II Chapt. II zeigt in der Polster
form und am Abakus Abweichungen von Vitruv; die Zeichnung nach einer Photographie bei
W. R. Lethaby, Greek Buildings in the Brit. Mus. 188 Abb. 191 deutet darauf hin, daB das Kapiteli 
auch in diesen Details den Normen Vitruvs encspricht.

62 AM. 32, 1907, 198 Abb. 9; Pergamon VI 52 f. 



IdealmaBe Vitruv-
AchtelfuB = MaBe 

cm cm in partes 

Unterer Saulendurchmesser 66,o 18 = 66,2 18 

Oberer Saulendurchmesser 56,4 15 = 55,2 (r 5) 

Eierstabkranz 

Durchmesser unten (Lagerflache) 62,8 17=62,5 (17) 

Durchmesser oben 77,6 21 = 77,2 21 

Hohe ~9,0 2¼= 9,2 (2) 

Volute 

Breite (Ansicht) 87,8 24 = 88,2 24 

Tiefe (Polster) 59,5 16=58,8 16 

Hohe (Spiralhohe) 29,4 8 = 29,4 8 

Spiral brei te 25,8 7 = 25,8 7 

Hohe nach r. Umdrehung 22,1 6 = 22,1 6 

MaBe vom Augenzentrum bis 

zum r. Viertelkreis 16,5 41/2 = 16,5 4½ l 
2. Viertelkreis 14,8 4= 14,7 4 I 
3. Viertelkreis 12,8 31/2 = 12,9 31/2 I 
4. Viertelkreis r r,o 3 = I 1,0 3 l

Abstand der Augenzentren 58,2 16 = 58,8 16 l
Spiralzwischenraum (sichtbarer Teil des Kymation) 36,2 IO= 36,7 IO l 
Canalishohe 7,6 2= 7,3 2½ 

Durchmesser des Auges 3,9 I = 3,7 I 7 
Breite des Randes am Polster 3,7 I= 3,7 I J 
Abakus 

Brei te (68,o) 18½ = 68,o 19 

Tiefe (68,6) 181/2 = 68,o 19 

Hohe 4,7 I¼= 4,6 11/2 

Hohe zwischen den Lagerflachen 2 1,2 5¼ = 21,2 6 

Hohe des Rundstabes am Saulenhals 2,6 ¼= 2,7 ¼ 

Tabelle 4. 
MaBe und IdealmaBe (in AchtelfuE zu 3,68 cm) des Kapitells von der Attalos-St0a in Athen. -
In der rechten Spalte die MaEe des Vitruv-Kapitells, unsichere Werce in Klammern, mit dem 

Kapiteli der Attalos St0a iibereinstimmende Werce mit I 
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Die Attalos-Stoa auf der Agora in Athen, eine Stiftung Attalos II. von Perga
mon, hat im UntergeschoE Saulen ionischer Ordnung. Beim Wiederaufbau, der 
unter Leitung von J. Travlos durchgefiihrt wurde, konnte ein Kapitell aus kleinen, 
teilweise winzigen Stiicken zusammengesetzt werden, einige fehlende Teile wurden 
in Gips erganzt (Taf. 79, 2)63. Die Zwickelpalmetten ausgenommen konnte die ur
spriingliche Form in allen Einzelheiten wiedergewonnen werden. Die neben
stehende Tabelle 4 und Beilage 7 c zeigen das Entwurfsschema des Kapitells, dem 
ein Achtel des attischen FuEes von 29,4 cm zugrunde liegt64

• 

Wie bei Vitruv ist die Volute nach den Verhaltnissen 24: 16: 8 bestimmt, und 
die Front teilt sich in die Verhaltnisse 7 : 10. Auch die Spiralwindung (Beil. 6) 
stimmt mit Vitruvs System iiberein. Die Entfernungen der ersten vier Viertelkreise 
zum Zentrum des Auges betragen 4½, 4, 3½, 3 und 2½ AF. Vitruvs Angaben 
reichen nur fiir diese erste Umdrehung und die Lage und den Durchmesser des 
Auges; eine Zeichnung am Ende des 3. Buches, die sich freilich nicht erhalten hat, 
sollte die Konstruktion der iibrigen Windungen erklaren65

• Diese Zeichnung kann 
dem System der Kapitelle der Attalos-Stoa entsprochen haben, wenn es auch, wie 
die Spiralen der Magnesia-Kapitelle zeigen, noch andere Konstruktionsmoglich
keiten gibt. Bei 3¼ Umdrehungen liegen hier die kritischen Stellen am auEeren 
Extrem jeder Umdrehung, so daB die Kurve leicht iiberlangt erscheint. Aus den 
Bedingungen fiir Volute und Spirale ergibt sich for die Augenzentren ein Abstand 
von 16 AF, und da die Polstertiefe bei nicht geneigten Fronten ebenfalls 16 AF 
betragt, bilden die Augenzentren ein ideelles Quadrat, das sich hoher im Gefiige 
des Kapitells im Abakusansatz in gleicher GroEe wiederholt. Und ebenfalls nicht 
zufallig ist bei Vitruv und bei der Attalos-Stoa das Verhaltnis von oberem Saulen
durchmesser und Abstand der Augenzentren mit I 5 : 16 Teilen so bestimmt, daE 
die Augen, die im Durchmesser eine Einheit betragen, an dem verlangert gedachten 
Saulenschaft anzuliegen scheinen. 

Ungewohnlich raumgreifend ist bei Vitruv der Abakus bestimmt. Bei einer Hohe 
von 1½ Teilen, die am Kapitell der Agora in Magnesia (Beil. 7 b) gleich ist, ladt 
er gegeniiber der Volutenfront auf jeder Seite urn den gleichen Betrag aus. Platte 
und lesbisches Kyma, die im Hellenismus meistgebrauchte Form, lassen sich hier 

63 Dem Direktor der Agora-Grabung Mr. L. Shear sei auch hier fiir die Erlaubnis, das Kapiteli 
messen und publizieren zu diirfen, gedankt. 

64 Das FuBmaB ergibt sich aus der Jochweice von 2,43 m = 8¼ FuB, SH im UntergeschoB 
5,22 m = 14½ FuB, SH im ObergeschoB 3,12 m = 8½ FuB, Verhalcnis der Saulenhohe wie 5 : 3.
Malle in Mecern nach H. A. Thompson, The Stoa of Atcalos II in Achens, hintere Umschlagseice. 

65 Nach Mauch-Lohde (s. Anm. 19) haben bereits Andreas Palladio und Philiberc Delorme im
I6. Jh. nach dem Beispiel eines unfercigen anciken Kapicells den Vitruv-Text richtig gedeucec. -
Falsch ist die Incerprecacion von Puchscein-Koldewey (47. BWPr. 18 87, 5 ), die einen scecs glei chen 
Verminderungswert fiir alle Viercelkreise annahmen, wodurch sich die Kurve vie! zu rasch dem 
Auge nahert, die Zirkeleinscichpunkte wegen des leczcen Viercelkreises zwangslaufig teilweise 
neben dem Auge liegen und sich dadurch ein falscher Werc fiir die Breice des Kapicells (24½ start 
24 Teile) ergibt. Ebenso A. Choisy, Vitruve IV, Abb. 15, ders. in Didyme, I 904, 16 3. 
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nicht anbringen, da das Kyma weiter ausladen mii6te als es hoch ist66• Wahrschein
lich liegt hier eine willkiirliche Abweichung Vitruvs von seinem Vorbild vor, bei 
der er seiner oft beton ten Regel (4 V IO f.), da6 ein Glied so hoch sein sollte, wie es 
ausladt, Geniige tun wollte und sich iiber die ornamentale Gestaltung dieser Stelle 
keine Gedanken machte. Moglich ware allenfalls eine einfache Schrage, wie sie bei 
dem etwas kleineren Abakus der Attalos-Stoa (Beil. 7 c) gegeben ist und auch in 
Magnesia - so etwa am Kapitell vom Artemis-Altar - (Taf. 79, I) vorkommt67, 

oder ein Kyma ohne Deckplatte68
• 

Eine weitere Frage, die sich aus den vitruvschen Angaben nicht vollstandig be
antworten la6t, betriffi die Gro6e des Kymakranzes. Sicher ist nur, da6 seine 
Unterseite in Hohe der Augenzentren liegt und der obere Durchmesser 21 Ein
heiten betragt; fraglich bleiben Hohe und unterer Durchmesser. Alle Beispiele aus 
Magnesia sowie auch die Attalos-Stoa zeigen for den unteren Durchmesser einen 
\Vert, der gro6er ist als die Tiefe der Volute. Nahmen wir mit alteren Rekonstruk
tionen des Vitruv-Textes einen unteren Durchmesser des Kymakranzes an, der 
gegeniiber der Volutenflucht nicht hervortritt69, so ergaben sich zweierlei Schwierig
keiten: zum einen bliebe nur ½ Einheit fiir den Obergang zum Saulenhals, fiir 
Astragal und Apophyge, beides den Saulenumfang erweiternde Glieder, und bei 
Vitruv ist der Astragal mit ½ Einheit Hohe angegeben, so da6 allein seine Aus
ladung kaum geringer sein diirfte. Die andere Schwierigkeit besteht clarin, da6 nur 
schwer zwischen Kymakranz und umhiillender Volute eine Beriihrung zustande 
karne. Die auf das Mausoleumskapitell zuriickgehenden Ma6e von 24: 16:@: 7 
: IO for Volute, Spirale und Spiralzwischenraum (s. o. S. 219 f.) sind genau so be
stimmt, da6 die inneren Rander der Schnecken bei einer Starke von einer Einheit 
beiderseitig das dritte Ei von der Mitte beriihren (Taf. 77-78). Dazu mu6 der 
ringformige Eierstab in seiner Hohenlage und in seinem Durchmesser genau ein
gepa6t werden. Wenn nun der Eierstab wie bei Vitruv so hoch liegt, da6 seine 

untere Flache genau an der schmalsten Stelle zwischen den beiden Schnecken liegt, 
mu6 er gegeniiber alteren Beispielen mit tieferer Lage einen gro6eren Umfang 
haben (vgl. Beil. 7 a), urn die fliehenden Kurven der Schnecken noch zu beriihren. 
Wir miissen also bei Vitruvs Kapitell for den unteren Durchmesser 17 Einheiten 
annehmen, wie wir es auch bei dem mutmamichen Vorbild bestatigt finden. Da 

66 So wirkt die Rekonstruktion bei Schlikker a. O. 25, Abb. 2 unglaubhafr. 
67 Bei dieser kantigen Form ist das lesbische Kyma zu einer einfachen schragen Leiste ver

kiimmert. Die gleiche Form kommt haufig an den spater ausgefiihrten Teilen der Agora in Ma
gnesia vor (Magnesia a. O. 121) und bei der Attalos-Stoa auch an den Kapitellen des Obergeschos
ses und an den Tiiren (Thompson a. O. 26 f.). 

68 Puchstein-Koldewey a. O. 5 rekonstruieren ein ionisches Kyma, Carpenter a. O. 263, Abb. 3 
ein lesbisches Kyma ohne Deckplatte; beide Vorschlage zeigen die formale Schwache der Angaben 
Vitruvs. 

69 So bei Puchstein-Koldewey a. O. 5, Choisy a. O. T f. 15 f., Schlikker a.O. 25, Birnbaum a. O. 
9, Drerup a. O. 19, richtig bei Carpenter a.O. 263, Abb. 3. 
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Vitruv (4 V IO f.), wohl in Anlehnung an Hermogenes, mehrfach betont, da6 ein
Bauglied so hoch sein soll, wie es ausladt7°, konnen wir fiir den Eierstab eine Hohe
von 2 Einheiten annehmen, was den Kapitellen mit niedrigem und weit ausladen
dem Kyma in Magnesia entspricht, nicht aber der Attalos-Stoa. Hier ist das Kyma
so gro6 gewahlt, da6 es mit der ersten Umdrehung der Volutenspiralen abschlie6t;
damit ist der Zusammenhang von Eierstab und Volutenpolster, der beim Kapitell
des Artemis-Tempels noch gewahrt (Beil. 7 a) und beim Ka pi tell der dortigen
Hallen (Beil. 7 b) nur gestort ist, nun endgiiltig aufgegeben. Der Giirtel pre6t das
Polster zu einem diinnen Band zusammen, das von u n ten gesehen sich schla uf en
formig an den Perlstab des Saulenhalses anlegt, und das Schuppenmuster des Giir
tels greifl: auf das Feld iiber dem Polster iiber und laufl: sich am Abakus tot (Taf.

79, 2). Damit ist diesem Feld, das ja eigentlich leerer Raum ist, ein Schmuck auf
getragen und die Funktion des Giirtels aufgehoben. Der spannungsreichen Gliede
rung der Frontseite mit schmalem Abakus, schmaler Canalis und gro6em Kyma
entsprechen die hyperbelformigen Umrifilinien am Polster. So ergibt sich wohl
stilistisch eine Einheit, die einzelnen Elemente sind jedoch nicht mehr organisch
verstanden, sondern additiv gefiigt.

In einem Satz geht auch Vitruv (3 V 7) auf die Ma6e des Polsters am Gurt ein,
und wenn wir unter »capituli tetrante« das Zentrum der unteren Lagerflache ver
stehen diirf en71

, so ladt das Polster an seiner engsten Stelle ii ber den Abakus eben
soweit aus wie das ionische Kyma an der Frontseite72

• Nicht an der Attalos-Stoa,
sondern an dem alteren Kapitell der Hallen in Magnesia finden wir das Polster in
derartiger Form vor und konnen clarin eine erneute Bestatigung fiir die oben ge
au6erte Vermutung sehen, da6 Vitruv eine Zeichnung aus diesem Umkreis vorlag,
die wahrscheinlich von der Hand des Hermogenes stammt. Jedenfalls schon am
Ende des 3. Jh. erfuhr der Kapitelltypus, der sich bis zum Mausoleum von Hali
karnassos zuriickfiihren la6t, eine letzte entscheidende Umformung. Mit geringen
Abweichungen, wie sie etwa am Kapitell der Attalos-Stoa abzulesen sind, behielt
das Kapitell in seiner neuen Gestalt bis weit in die Kaiserzeit hinein Giiltigkeit.
Dabei ist es fiir die Arbeitsweise der Architekten wenigstens seit der hellenistischen

70 In diesem Zusammenhang zuerst von A. Birnbaum, in DenkschrWien 57,4, 1914, 9 ange
wendet. 

71 Sicher nicht das Augenzentrum, wie Choisy, Vitruve IV, Tf. 15, ders. in Didyme, 1904, 161
u_nd woh[ in Anlehnung die neueren Vitruv-Obersetzer F. Granger und C. Fensterbusch interpre
tienen, denn das ergabe ein gewa!tiges Polster, das zwar der alten GesetzmaBigkeit mit darunter
Verstecktem Kymakranz entsprache, aber in einem kuriosen Gegensatz zur zergliederten Frontseite
st�nde; es lieBe sich schwerlich ein derartiges Beispiel in natura fi.nden. Da das Wort »tetrans« bei
Vnruv nur bei der Spiralkonstruktion vorkommt (s. H. Nohl, Index Vitruvianus s. v. tetrantem),
rnuB es hier wohl durch »centrum« ersetzt werden. 

72 Die Frage, wieviel vom Eierstab unter dem iiberlappenden Polster sichtbar bleibt (Drerupa. O. 20, Anm. 60), ist fiir die klassische Zeit interessant, beim Vitruv-Typus kommt es darauf an,
dag der Eierstab durch das stark eingezogene Polster verdrangt ist, bzw. an dieser Stelle sein 
Vorhandensein gar nicht mehr empfunden wurde.
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Zeit von Bedeutung, daE sie fiir bauliche Details Musterbiicher benutzten, mit 
vermutlich schematischen UmriEzeichnungen, in denen die HauptmaEe eingetragen 
waren. Die Dbertragung auf das zu entwerfende Bauwerk geschah dabei nicht 
durch exaktes Vergr6Eern oder Verkleinern, wie wir es etwa aus dem Bereich der 
Plastik kennen, sondern durch Angleichen der Werte an das dem Bau zugrunde 
liegende MaEsystem. Zugunsten einer einheitlichen MaEordnung, die konsequent 
auch fiir die kleinsten Windungen der Volutenspirale galt73, muEten - meist un
wesentliche - Veranderungen des kopierten Originals in Kauf genommen werden. 

Athen Wolfram Hoepfner 

73 Ahnlich kleine Werte von einer Teilung des FuBes bis zu 1/a2 sind fi.ir die Entasis der fast 
20 m hohen Saulen des Didymaion inschriftlich nachgewiesen (Didyma, Inschriften 68). 



Ą,l--!EN!SCHE MITTElLUNGEN 83. 1968 TAFEL 77 

1. Kapiteli der inneren Saulen vom Artemis-Tempe! in Magnesia (Pergamon-Museum in Berlin)

2. Kapiteli der Ringhalle vom Artemis -Tempe! in Magnesia (Pergamon-Museum in Berlin) 



TAFEL 78 ATHENISCHE MITTEILUNGEN 83· 1968 

r. Kapiteli der Ringhalle vom Artemis-Tern pel in Magnesia (Arch:iologisches Museum in Iscanbul)

2. Kapiteli von der Siidhalle der Agora(?) rn Magnesia (Archaologisches Museum 111 Istanbul) 
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r. Kapiteli vom Altar des Artemis -Tempels in Magnesia (Pergamon-Museum in Berlin)

2. Kapiteli vom Untergcscho/5 der Attalos-Stoa in Athen
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Konstruktion der Spirale bei den Kapitellen des Artemis Tempels in Magnesia, M. 1: 4. 
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Konstruktion der Spirale bei den Kapitellen der Siidhalle der Agora (?) in Magnesia, M. r: 2. 
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Konstruktion der Spirale bei den Kapitellen der Attalos Stoa in Athen, M. x: 2, 
und nach den Angaben bei Vitruv (3 V 5 bis 8). 
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Proportionen und EntwurfsmaEe der ionischen Kapitelle 
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b) der Siidhalle der Agora(?) in Magnesia, M. r: xo
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d) nach Vitruv in partes.
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