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S T R U K T U R A E Q U I V A L E N Z E N Z W I S C H E N D E N H O M E R I S C H E N 
E P E N U N D D E R F R Ü H G R I E C H I S C H E N V A S E N K U N S T * 

D e n griechischen Freunden gewidmet 

1. 

D i e hier angestellte Untersuchung über die Struktur der homerischen 
Epen m u ß mehrere Voraussetzungen als Arbei tshypothesen machen, deren 
Ev idenz sich erst i m Lau fe der Darstel lung erweisen kann . Sie gehören 
durchaus zu den auch heute umstrittenen Fragen der Homer forschung , 
ruhen aber i m Grundsätz l ichen ausnahmslos auf wohlbegründeten A u f f a s 
sungen einzelner Homerforscher . 

Für die Was bedeutet dies die A n n a h m e v o n deren Einheit (vielleicht mi t 
A u s n a h m e der Do lon i e ) und Geschlossenheit i m Sinne einer dramatisch
architektonischen Struktur, die, v o n einem System zahlreicher V o r - und 
Rückverweise durchzogen, die geplante G r o ß k o m p o s i t i o n e i n e s Dichters 
verrät. V o r fast 40 Jahren hatte W o l f g a n g Schadewaldt eine solche Einheit 
in seinen Iliasstudien nachzuweisen gesucht1: die Mehrzah l der H o m e r 
forscher unserer Ze i t k o m m t zu gleichen oder ähnlichen Ergebnissen2 . So 
sehr aber mi t den subtilsten Mi t te ln philologischer Observanz M o t i v e u n d 
Bauglieder der Was, ihre Herkun f t und Beziehung untereinander aufgespürt 
w o r d e n sind, nach dem Prinzip der inneren Organisat ion der Hand lungs 
elemente, nach der Eigenart der Erzählstruktur ist wen ig gefragt worden 3 . 

A l s H o m e r den Plan gefaßt hatte, ein Epos dieses Ausmaßes zu schaffen, 
das mi t der Entstehung des Zornes des Achi l leus (entstanden aus dem Streit 

* Für den D r u c k überarbe i te te Fassung v o n V o r t r ä g e n , d i e d ie V f . i m M ä r z 1977 
g e m e i n s a m in T h e s s a l o n i k i , J o a n n i n a u n d A t h e n geha l ten h a b e n . 

' D a r m s t a d t 3 1 9 6 6 ( U 9 3 8 ) . D i e , D o l o n i e ' (Buch K ) w i r d v o n den me is ten , U n i t a -
r iern ' als späterer E inschub angesehen . In der T a t e n t h ä l t dieses B u c h k e i n e m i t 
der übr igen Utas v e r b u n d e n e n H a n d l u n g s e l e m e n t e . 

2 Für d ie p h i l o l o g i s c h e n E i n z e l n a c h w e i s e vgl . A . L e s k y , „ H o m e r o s " , i n : RE, 
S u p p l . - B d . 11 (1968) (Sonderdruck m i t e igener Pag in i e rung , Sp. 1 - 1 6 0 ) , u n d 
A . H e u b e c k , Die homerische Frage, D a r m s t a d t 1974. A u f d ie ana ly t i sche 
H o m e r f o r s c h u n g , f ü r d i e der v o r l i e g e n d e Versuch o h n e h i n n icht akzep tabe l 
sein dür f te , k a n n h ier i m a l l geme inen n icht e ingegangen w e r d e n . 

3 D e r repräsenta t i ve R £ - A r t i k e l v o n A l b i n L e s k y geh t au f d i e E r z ä h l s t r u k t u r der 
b e i d e n h o m e r i s c h e n E p e n k a u m ein. 

Originalveröffentlichung in: Poetica 9, 1977, S. 217-266 
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m i t A g a m e m n o n ) beginnt u n d mi t d e m Ver löschen dieses Z o r n e s endet u n d 
in das die (sagenchronologisch früheren u n d späteren) Ereignisse u m T r o j a 
in A n d e u t u n g e n hineingespiegelt werden , konn te er unmögl ich sein Epos in 
der Ausarbe i tung a m A n f a n g beginnen u n d in kont inuier l ichem Fortschrei
ten bis an ein abgerundetes Ende zu gelangen hof fen, w ie w o h l ein R h a p 
sode i m mündl ichen Vor t rage mi t H i l fe der spezifisch epischen Mi t te l der 
Verswiederho lung , der epitheta ornant ia u n d der typischen Szenen ein H e l 
denl ied in der l inear fortschreitenden Re ihung der Ereignisse darzustel len 
vermochte. V ie lmehr m u ß ein Strukturprinzip vorausgesetzt werden , das i m 
Sinne eines Komposi t ionsgesetzes die scheinbar ganz bunte Fülle der Ereig
nisse ordnete, überschaubar machte und so erst die Beziehungen der einzel
nen Gl ieder aufeinander ermöglichte. 

D a s Kompos i t ionsgesetz der Ilias in diesem Sinne ist das triadische Pr in
zip, das O r d n e n v o n Z u s a m m e n h ä n g e n in je drei Einheiten oder Ebenen. 
Eintei lungen v o n k o m p l e x e n Geb i lden und das O r d n e n v o n Z u s a m m e n 
hängen nach der Dre izah l ist in natürlicher Anschauung und volkstüml icher 
T rad i t i on vorgegeben4 . H o m e r wendet das Tr iad ische jedoch reflektiert an 
u n d gestaltet es zu e inem Strukturprinzip aus. In e inem ganz äußeren Sinne 
gliedert sich die Ilias in drei in ihrem U m f a n g freilich i m Verhältnis v o n ca. 
1 : 2 : 1 stehende Te i le : in eine Expos i t i on ( A - H ) - Entstehung des Zornes , 
Vorste l lung der wichtigsten He lden - , einen Hektorte i l ( ® - 2 ) - Hektors 
Akt i v i tä t best immt das Geschehen, Achi l l ist passiv - , und einen Achil ltei l 
( T - Q ) - Achi l ls Akt iv i tä t best immt das Geschehen, H e k t o r ist passiv, indem 
zuerst seine Person, dann sein Le ichnam O b j e k t v o n Hand lungen sind. D i e 
Einschnitte sind durch R u h e p u n k t e markiert , indem nach H u n d 2 jeweils 
eine Nacht eingelegt ist5. Ansprechend hat m a n vermutet (und nachzuvol l -
ziehen gesucht), daß das ganze Epos mi t diesen Einschnitten an drei aufe in
anderfolgenden T a g e n durch Rhapsoden vorgetragen w o r d e n ist6. D i e drei 

4 Vgl. H. Usener, „Dreizahl", Rheinisches Museum, NF. Bd. 58/1903, S. 1-47. 
161-208. 321-362 (unter starker Berücksichtigung der Göttertrinitäten); 
E. Cassirer, Philosophie der symbolischen Formen, Bd. 1, Darmstadt 21956 
(U923), S. 205. Uber die triadische Gliederung des Alls vgl. Aristoteles (unter 
Berufung auf die Pythagoreer), De caelo I, 1, 268 a 10-25; J. Th . Kakridis, 
Homer Revisited (Publications of the New Society of Letters at Lund. 64), 
Lund 1971, S. 125. 

5 Vgl. die Dreiteilung in dem Schema der Utas bei W . Schadewaldt, „Einblick in 
die Erfindung der Utas", in: W . S., Von Homers Welt und Werk, Stuttgart 
41965, S. 155-202, hier: S. 173. 

4 Vgl. J . A . Davison, „Bebenaia I", Classical Review Bd. 14/1964, S. 14, mit 
einem Bericht über ein dreitätiges Rezitieren der Utas durch Tübinger Studenten 
in Bebenhausen bei Tübingen im Sommer 1964 entsprechend der hier zugrunde 
gelegten Dreiteilung. Vgl. auch W. Schadewaldt, Der Aufbau der Ilias, Frank
furt a. M . 1975, S. 24. Z u m Problem des Vortrages der llias vgl. ferner W . Ni 
colai, Kleine und große Darstellungseinheiten in der Ilias (Bibliothek der klas
sischen Altertumswissenschaften, N. F. 47), Heidelberg 1973, S. 136-140. 
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großen Handlungste i le werden n u n auf drei Ebenen entfaltet: auf der inne
ren Ebene (Entstehung des Zornes , Umschlag des Z o r n e s der verletzten 
Ehre in den Rachezorn , Verlöschen des Zornes ) , auf der äußeren Ebene 
(Streit, K ä m p f e , Schlachten, einzelne A k t i o n e n ) und auf der Götterebene 
(Streit, K ä m p f e , Entha l tung der Göt ter v o m menschlichen Geschehen, E in 
greifen in das menschliche Geschehen)7 . Ursprüngl ich liegt eine b loße 
Zwe i te i lung in den göttl ichen u n d den menschlichen Bereich zugrunde. Der 
menschliche Bereich w i r d aber v o n H o m e r noch e inmal unterteilt in eine 
innere und eine äußere Ebene, wei l die innere M o t i v a t i o n durchgehend den 
Ver lauf der H a n d l u n g best immt und auf die äußere Hand lungsebene pro j i 
ziert w i rd , während i m göttl ichen Bereich eine ,Innenseite' nicht selbständig 
hervortritt . Zwischen den drei Ebenen herrscht eine Korrespondenz in den 
handlungskonst i tu ierenden M o t i v e n u n d M o m e n t e n . Der Entstehung des 
Zornes z. B. entspricht der Streit zwischen A g a m e m n o n u n d Achi l l auf der 
Ebene der äußeren H a n d l u n g u n d ana log der Streit zwischen Zeus u n d 
Hera auf der Götterebene usw. D a s triadische Prinzip ist also strukturbi l 
dend für die Was in hor izontaler und vertikaler Richtung. Dies gilt aber 
nicht nur für die Eintei lung des Planes und seiner Durch führung im großen, 
sondern für den ganzen Ver lauf der Erzählstruktur i m einzelnen. 

D i e in der Was erzählten Ereignisse sind nicht alle gleich ,notwendig ' . 
Unter ihnen ragen einige Handlungskonste l la t ionen hervor, ohne die eine 
Fortsetzung des Handlungsver laufes der Was in der vorl iegenden Form nicht 
mögl ich wäre. W i r nennen sie ,Handlungsscharniere' . In jedem der drei 
Hauptte i le der Was (mit A u s n a h m e des ersten Tei les der Ebene der inneren 
Hand lung ) finden sich nun auf jeder der drei Ebenen je drei derartige H a n d 
lungsscharniere. W ä r e z. B. die ,Diapeira ' i m B der Was (in der A g a m e m 
n o n das Heer auf die Probe stellt, indem es seinen z u m Schein erteilten Ra t 
zur He imkehr , w e n n auch nach einigen Komp l i ka t i onen , nicht befolgt8) an 
ders verlaufen, wäre eine Fortsetzung der Was nicht mögl ich. D a s gleiche 
gilt, w e n n die Z w e i k ä m p f e i m ersten Drittel des Werkes anders verlaufen 
wären. Hät te Aphrod i te im F nicht Paris gerettet, wäre durch den Sieg des 
Mene laos i m Z w e i k a m p f über Paris der Kr ieg gemäß der zwischen beiden 
Seiten getroffenen Verabredung bereits entschieden u n d beendet. Der v o n 
Athena angestiftete Schuß des Bogenschützen Pandaros , der Mene laos leicht 

7 Ü b e r d i e drei E b e n e n vgl . S c h a d e w a l d t , „E inb l i ck i n d ie E r f i n d u n g der 
Was", S. 187, der v o n „dre i para l le len , v ie l fach a u f e i n a n d e r b e z o g e n e n A b 
l ä u f e n " spr icht u n d h i n z u f ü g t : „ D i e s e s ind : der V e r l a u f des Z o r n e s selbst i m 
Innern des Ach i l l eus , d i e K ä m p f e der M ä n n e r d r a u ß e n , d i e G ö t t e r h a n d l u n g . " 
Ähnlich Brigitte Hellwig, Kaum und Zeit im homerischen Epos (Spudasmata. 2), 
H i l d e s h e i m 1964, d ie S. 60 v o n d e n „dre i S trängen der Ach i i i - , G ö t t e r - u n d 
K a m p f h a n d l u n g " spr icht u n d deren A b l ä u f e tabel lar isch verdeut l icht . 

8 Für d ie E inze lhe i ten vg l . W . K u l l m a n n , „ D i e P r o b e des Acha ierheeres i n der 
Was", Museum Helveticum B d . 12/1955, S. 2 5 3 - 2 7 3 , u n d P. G . K a t z u n g , Die 
Diapeira in der lliashandlung, M a n n h e i m 1960 (Diss . F r a n k f u r t a . M . 1959). 
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verwundet , ermögl icht überhaupt erst die weiteren Ereignisse der Utas9. 
Ähnl iches gilt fü r den Z w e i k a m p f : H e k t o r - A i a s u n d für alle weiteren als 
Handlungsscharn iere gekennzeichneten Konste l la t ionen . Ihre spezifische A u s 
f o r m u n g , der zumeist die Gö t te r eine best immte, gelegentlich unerwartete 
W e n d u n g geben, bi ldet die Bed ingung für die For t führung der H a n d l u n g , 
w ä h r e n d es andere Hand lungss i tua t ionen in der Utas gibt (z. B. die Ar ist ien 
in der ersten Werkhä l f t e ) , die zwar an richtigem O r t e stehen, aber nicht in 
dem Sinne no twend ig s ind, daß durch ihre Heraus lösung oder Umste l lung 
das ganze Ge füge der D ich tung zusammenbrechen würde . Sie weisen auch 
keine analogen Korrespondenzen auf den jeweils anderen Ebenen auf. 

W e n n das eigentliche Strukturgesetz der llias in e inem triadischen Prinzip 
besteht, nach d e m die Erzäh lung durch je drei Handlungsscharniere auf den 
drei Ebenen gegliedert ist, so k ö n n t e dies auf einen geradezu l inear -geome
trischen Schematismus weisen, in dem die einzelnen Handlungste i le isolierte 
Einheiten bi ldeten u n d ihr Z u s a m m e n h a n g ein rein addit iver wäre. E inem 
solchen E indruck hat H o m e r durch eine eigentümliche Techn ik der V e r 
k l a m m e r u n g entgegengewirkt. Zunächs t s ind die drei Ebenen untereinander 
verk lammert , i ndem innerhalb einer Handlungse inhe i t das handlungsaus -
lösende oder das handlungsresultat ive M o m e n t auf einer anderen Ebene 
liegt b z w . zwischen mehreren Ebenen h in - und herspringt. So löst z. B. i m 
A eine äußere H a n d l u n g (der Streit zwischen Achi l l u n d A g a m e m n o n ) eine 
Reak t i on auf der inneren Ebene aus (den Z o r n des Achi l l ) ; i m B liegt das 
auslösende M o m e n t auf der Götterebene (Zeus gibt A g a m e m n o n einen 
T r a u m ein), woraus sich eine Handlungse inhe i t (die Erprobung des Heeres 
durch A g a m e m n o n ) ergibt. O d e r : D i e Göt te rversammlung i m Sl führ t zu 
dem Entschluß Achi l ls , die Leiche Hektors freizugeben. I m dritten Te i l ist 
sonst die innere Ebene Ausgangspunkt des Geschehens, in den beiden ande
ren Te i len aber die Ebene der äußeren H a n d l u n g oder die Götterebene. 
Diese hat auch mehrfach handlungsresultat ive Funkt ion , z. B. in der Ent 
rückung des Paris durch Aphrod i t e a m Ende des Z w e i k a m p f e s zwischen 
Paris u n d Mene laos i m T . Diese Korrespondenzen zwischen den einzelnen 
Ebenen sind also nicht b loße Ana log ien , sondern mi t jeweils verschiedener 
Zielr ichtung Verk lammerungselemente , die eine Handlungseinhei t an m e h 
rere, in der Regel an alle drei Ebenen festbindet. E in sichtbarer Ausdruck für 
eine die menschliche und die göttliche Ebene verk lammernde Instanz ist 
Thet is , die göttliche Mut ter Achil ls , durch deren Vermi t t lung das mensch
liche Geschehen auf die Ebene der Göt ter gelangt. Entsprechend dem tria
dischen Prinzip k o m m t es zu einer dreimaligen Begegnung zwischen Achi l l 

9 Der Pandorasschuß (A 73-147) ist hier nicht als eigenes Handlungsscharnier 
aufgeführt, weil er zum Handlungskomplex: Abschluß, Forderung und Erfül
lung und Bruch des Vertrages mit dem Zweikampf: Menelaos - Paris und 
damit zu einem zusammenhängenden Geschehen gehört. 
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u n d Thet i s , w o b e i die beiden ersten M a l e Ach i l l auf Thet i s u n d das dritte 
M a l Thet i s auf Achi l l m i t Bitten z u k o m m t . 

Z u den Gl iederungselementen der epischen Erzäh lung in der Was ge
hören , w i e längst gesehen w o r d e n ist10, vielfach gestaffelte Vorbere i tungen 
u n d Retardat ionen , die sich fortschreitend e inander ergänzen. Sofern sie für 
die fo lgenden Ereignisse i m Epos s trukturbi ldend s ind, erscheinen sie w ie 
d e r u m nach d e m triadischen Pr inz ip organisiert. D ies betrifft die drei großen 
Vorhersagungen des Z e u s über den künf t igen A b l a u f der Ereignisse (1) ö 
4 7 0 ff.: der nächste T a g werde den Acha iern schwere Nieder lagen bringen; 
2) A 186 ff.: nach A g a m e m n o n s V e r w u n d u n g werde H e k t o r die Achaier bis 
z u m Schiffslager zurückdrängen; 3) 0 49 ff . : Ach i l l werde Patrok los aus
senden, den H e k t o r töten werde , der d a n n v o n Achi l l getötet w i rd ) , die 
sich i m mitt leren Drit te l der Was konzentr iert f inden. Es betrifft aber auch 
die vorberei tenden Andeu tungen auf den bevorstehenden T o d der beiden 
Haupthe lden Achi l l u n d H e k t o r , die sich so auf fä l l ig über das ganze Epos 
erstrecken, d a ß m a n sagen kann , beide stehen in der Was v o n A n f a n g an i m 
Zeichen des T o d e s . Diese Todesbezogenhe i t ist w iederum triadisch gestaltet, 
ganz deutlich bei Achi l l , aber auch bei H e k t o r . Hier werden die entsprechen
den H inwe i se eingerahmt und dami t verk lammert durch K lagen der A n d r o -
mache, deren erste in sich noch e inmal triadisch gegliedert erscheint. In der 
M i t t e stehen drei v o n H e k t o r nicht beachtete W a r n u n g e n des Sehers Pu ly -
damas , denen sich direkte Todesvoraussagen anschließen. E in griechischem 
Empf inden auch sonst naheliegendes leichtes Abwe ichen v o n einem schema
tischen Paral lel ismus macht sich bemerkbar , w e n n es sich dabei nicht u m 
drei, sondern u m fünf derartige Voraussagen handelt . 

Sofern , Inkonzinni täten ' dieser A r t über die Grenzen der Hauptte i le des 
Epos hinausreichen, ist dami t w iederum eine K l a m m e r f u n k t i o n gegeben. 
W e n n bei Achi l ls Todesbezogenhei t innerhalb der triadischen K o m p o s i t i o n 
das dritte G l i ed bereits i m zweiten Hauptte i l des Epos einsetzt, w e n n ferner 
Entstehung, Entsagung (bzw. Umschlag) u n d Verlöschen des Zornes in 
Achi l l (also die Geschehnisse der ,inneren Ebene') sich nicht gleichmäßig 
auf die drei Hauptte i le verteilen, sondern zwei dieser drei Stationen in den 
dritten Te i l gelegt s ind, so ist durch derartige über die großen Einschnitte 
i m W e r k hinausgreifenden Kompos i t ionsstrukturen ein Auseinanderfa l len 
der drei Te i le verhindert und eine Verk l ammerung auch in dieser R ichtung 
erreicht. Deut l iche K l a m m e r n u m das ganze W e r k sind durch den Bezug 
des ersten u n d letzten Buches gelegt; denn die Chryseshandlung (der greise 
Chryses k o m m t mi t Lösegeldern zu A g a m e m n o n , u m seine Tochter loszu
kaufen) steht auch i m einzelnen in deutl ichem Bezug zur Pr iamoshand lung 
(der greise Pr iamos k o m m t mi t Lösegeldern zu Achi l l , u m seinen Sohn H e k 
tor freizukaufen)1 1 . Längst hat m a n an der Eigenart v o n Verswiederholun-

10 Vgl. vor allem Schadewaldt, lliasstudien, S. 95 ff. 
" Vgl. F. Eichhorn, Homers Ilias, Horn 1971, S. 21 ff. 
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gen u n d M o t i v a n k l ä n g e n erkannt , d a ß das erste Buch der Mas nicht zu d e m 
zuerst abgefaßten T e i l des W e r k e s gehört1 2 , sondern u m den schon fertigen 
K e r n w i e eine K l a m m e r gelegt wurde . 

So w a r es o f fenbar die grundlegende K o n z e p t i o n H o m e r s , eine G r o ß 
k o m p o s i t i o n mi t H i l f e eines Strukturgitters zu gestalten, das in hor izonta ler 
u n d vert ikaler R ich tung Handlungsscharniere in triadischer G l iederung ent
häl t u n d aus diesem einen Pr inz ip die K o m p o s i t i o n i m ganzen sinnfäl l ig, 
w e n n auch nicht aufdringl ich macht , zugleich aber durch verschiedene Mi t te l 
u n d Techn iken eine V e r k l a m m e r u n g der s trukturbi ldenden Te i l e u n d 
Ebenen erkennen läßt. Viel le icht ist uns zunächst der Bl ick für diese beson 
dere Eigenart verlorengegangen, ein G r o ß e p o s w i e die Mas konsequent u n d 
doch variationsreich aus d e m triadischen Strukturpr inz ip au fzubauen , we i l 
i m Gefo lge der Mas der A u f b a u v o n Kompos i t ionse inhe i ten in Epos , L y r i k , 
D r a m a u n d Prosaerzählung nach e inem triadischen Gesetz ganz geläufig 
ist13. A u c h in der Mas selbst s ind Handlungse inhe i ten außerhalb der H a u p t 
scharniere nach d e m triadischen Prinzip gestaltet: H e k t o r dringt dre imal zur 
Leiche des Patrok los v o r ; er w i r d dreimal v o n A i a s zurückgetrieben; ein 
anschließendes dreimaliges R u f e n des Achi l l scheucht die T r o e r zurück 
( 2 148 -242 ) oder : Achi l l jagt H e k t o r dreimal u m die Stadt; er schleift den 
Le ichnam Hek to r s dre imal drei T a g e je dre imal u m den Grabhüge l des 
Patrok los 1 -28) 1 4 . M a n sieht, das triadische Kompos i t i onspr inz ip be
s t immt auch die A u s f ü h r u n g des Detai ls u n d beginnt dann rasch, dichteri
sche K o n v e n t i o n zu werden . Es bedarf aber eines Rückschreitens durch der
artige Konven t i onen literarischer P roduk t i on z u m A n f a n g h in , u m die K o n 
zept ion des 7/ws-Dichters angemessen zu begreifen. 

W e n n n u n auch i m Sinne der literarischen Überl ieferung die Mas der A n 
fang ist, so hat doch v o r a l lem die angelsächsische Homer fo r schung der 

w V g l . v o r a l l e m K . R e i n h a r d t , Die Uias und ihr Dichter, G ö t t i n g e n 1961, S. 4 2 f f . 
K a r l R e i n h a r d t s V e r s u c h , aus d e m T e x t des A e ine vo r i l i ad i s che F a s s u n g z u 
r ekons t ru i e ren , b l e ib t j e d o c h sehr h y p o t h e t i s c h . 

1 3 V g l . F . G ö b e l , Formen und Formeln der epischen Dreiheit in der griechischen 
Dichtung ( T ü b i n g e r Be i t räge z u r A l t e r t u m s w i s s e n s c h a f t . 26) , S tu t tgar t /Ber l in 
1935. Se lbs tvers tändl ich geh t n ich t j ede D r e i t e i l u n g au f d ie Uias z u r ü c k (vgl . 
o b e n , A n m . 4) , d o c h erstreckt sich der u n b e z w e i f e l t s tarke E i n f l u ß der Uias a u f 
d i e f o l g e n d e gr iechische L i t e ra tur e b e n auch au f d i e G l i e d e r u n g v o n Z u s a m 
m e n h ä n g e n . 

u Ü b e r d ie B e d e u t u n g der dre i te i l igen G l i e d e r u n g i n de r Uias bere i ts E . D r e r u p , 
Das fünfte Buch der Uias, P a d e r b o r n 1913, S. 3 6 1 f f . , u n d S c h a d e w a l d t , llias-
studien, S. 66, A n m . 1, f ü r d e n d ie D r e i h e i t be i H o m e r „ d e r u n g e k ü n s t e l t e 
A u s d r u c k e ines na tür l i chen O r d n u n g s w i l l e n s " ist, s o w i e N i c o l a i , Kleine und 
große Darstellungseinheiten, S. 142 ( „ D r e i t e i l u n g der Uias"). M i t V e r s z ä h l u n 
gen arbe i tend sieht C a r l o F. R u s s o , „Uiade: m a t h e m a t i c a e l ibr i d ' a u t o r e " , 
Belfagor B d . 30 /1975 , S. 4 9 7 - 5 0 4 , d i e Uias m a t h e m a t i s c h s t ruktur ier t . G r u n d 
e inhe i t ist auch i h m d ie D r e i z a h l (S. 497 : „ l ' u n i t ä d i m i s u r a b r i su l ta ta essere i l 
t re . " ) . 
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letzten Jahrzehnte deutlich gemacht, d a ß das homerische Epos seinerseits 
bereits das Ergebnis einer Entw ick lung ist, d ie m i t d e m St ichwort ,oral 
poetry ' gekennzeichnet ist. W e n n w i r n u n i m H inb l i ck auf die K o m p o s i 
t ionsstruktur die Frage nach den Voraussetzungen der Mas stellen, so be
dienen w i r uns der Ergebnisse jener Forschungsrichtung, ohne auf eine A u s 
einandersetzung m i t den z. T . kontroversen Schlußfolgerungen aus den 
Beobachtungen i m einzelnen eingehen zu können . 

D i e Voraussetzungen des homerischen Epos sind nur erschließbar, einer
seits aus H o m e r selber, andererseits aus der vergleichenden Erforschung 
mündl icher Ep ik , v o r al lem des in den dreißiger Jahren unseres Jahrhunderts 
noch lebendigen serbokroatischen Heldenl iedes. D e r Ausgangspunk t w a r 
die Beobachtung, daß das homerische Epos vo l l ist v o n Verswiederho lun 
gen (Iterata), Forme ln w ie Epitheta ornant ia , typischen Szenen ( W a p p n u n 
gen, Arist ien, Waffenbeschreibungen) , rituellen Begehungen u n d typischen 
Kompos i t i onsschemata (Rachemot iv , M o t i v des stellvertretenden K ä m p f e r s 
usw.) . D a r a u s hatten M i l m a n Parry u n d seine Schule geschlossen, daß ein 
Dichten m i t derartigen vorgegebenen Werks tücken sich i m Bereiche der 
Münd l i chke i t abspielt u n d letztlich auf eine Stufe in der vorhomerischen 
T rad i t i on verweist , in der der Sänger sein L ied aus vorgeprägten Forme ln 
u n d Bauelementen, die er e inem v o n i h m auswendig beherrschten Repertoire 
en tn immt , mehr oder weniger improvis ierend gestaltet, w i e es an d e m 
serbokroatischen Heldenl ied noch unmitte lbar sichtbar war . D i e epischen 
Forme ln haben dabei die Funkt ion v o n Hi l fsmit te ln ; sie gliedern den H e x a 
meter und bi lden F ixpunkte , zu denen der Sänger i m m e r wieder zurück
kehren kann1 5 . 

D i e Frage nach dem Verhäl tn is dieser A r t mündl icher Heldendichtung zu 
H o m e r ist umstritten. Es spricht jedoch vieles da für , daß das homerische 
Epos auf einer anderen Stufe steht als jede A r t mündl icher Ep ik u n d die m i t 
ihr verbundenen Formen v o n Sängertum, Improv isa t ion u n d Volksd ichtung. 
Für die serbischen Heldenl ieder hat kürzl ich Franz Dir lmeier die Di f ferenz 
zu H o m e r hervorgehoben1 6 . Ihre realistischen Beschreibungen sind isoliert 
betrachtet eindrucksvol l , w ie überhaupt die Vorzüge i m Detai l der einzelnen 
Szene liegen. D o c h s ind auch die längeren Heldenl ieder nicht durch einen 
gedankl ichen Entwur f , der m i t Transparenz , T e k t o n i k , Spannung u n d 
Formstrenge verbunden wäre , zusammengehalten. A u c h w i rd in diesen L ie 
dern die dem homerischen Hexameter eigene Strenge nicht erreicht, die 

15 Vgl. den Uberblick über die ,oral-poetry-Forschung' bei Heubeck, Die home
rische Frage, S. 130-152. Für die Gestaltung des Hexameters vgl. bes. A . Parry 
(Hrsg.), The Making of Hotneric Verse. The Collected Papers of Milman 
Parry, Oxford 1971. Knappe Zusammenfassung der Forschung jetzt bei E. R. 
Haymes, Das mündliche Epos, Stuttgart 1977. 

M Das serbokroatische Heldenlied und Homer (Sitzungsberichte der Heidelberger 
Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Klasse. Jg. 1971, H. 1), 
Heidelberg 1971. 
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d e m E p o s ein durch die Stetigkeit des Metr ischen gleichförmiges, aber nicht 
eintöniges, sondern ein i m A u f u n d A b v o n Längen , Kürzen u n d Zäsuren 
gesetzmäßiges äußeres G e w a n d gibt. 

N i m m t m a n ana loge Verhältnisse für die vorhomer ische Ep ik an, so läßt 
sich H o m e r d a v o n deutl ich abgrenzen. D i e Utas zeigt sich dabei als tief be
einf lußt v o n den Eigenarten der münd l i chen D ichtung , ist aber selbst nicht 
m e h r ein P r o d u k t derselben. D e n n H o m e r stand in der zweiten H ä l f t e des 
8. Jahrhunder ts v o r der dama ls of fenbar neuen A u f g a b e , eine G r o ß k o m p o s i 
t ion zu gestalten, der er sich m i t e inem bis dah in unbekannten Forms inn u n d 
mittels einer überragenden K o m p o s i t i o n unterzog. W e n n H o m e r als Über 
w i n d e r der mündl ichen D ich tung bezeichnet w o r d e n ist, so gilt dies, w i e 
H a r a l d Patzer kürzl ich e indrucksvol l gezeigt hat1 7 , nicht in dem Sinne, d a ß 
er sich v o m Formelhaf ten u n d Typ ischen der vorgeprägten Forme ln befreit 
hätte u n d das Eigentl iche des homerischen E p o s in seinen n icht - formel 
haf ten Te i l en zu erblicken wäre . V ie lmehr ü b e r n a h m er den Formelschatz, 
die T e c h n i k der Iterata usw . sehr wei tgehend, gab ihnen aber eine ganz 
neue Funkt ion . Diese Elemente waren n u n nicht mehr Gedächtnisstützen, 
Versatzstücke u n d Hi l fsmit te l des münd l i ch improvis ierenden Dichters, son 
dern w u r d e n jetzt zu festen Baugl iedern der epischen G r o ß k o m p o s i t i o n . Sie 
verlieren dami t ihre Beliebigkeit u n d gewinnen eine vorher w o h l k a u m ge
gebene Aussagekraf t v o n ästhetischer Qua l i tä t . 

H o m e r hat also diese Bauglieder fes tgemacht ' , i n d e m er ihnen eine j u n k -
turale Funkt ion gab18 . D e r Dichter w ä h l t aus mehreren Mögl ichke i ten i m 
Hinb l i ck auf seinen dichterischen P lan gerade diese Forme l ; die eine Formel 
bezieht sich auf eine andere, beide bedingen in ihrer Bedeutung einander, 
haben eine Funktionsstel le i m dichterischen P lan u n d begründen so die 
Archi tektur des Kunstwerkes . Eine zunächst handwerk l ich gebrauchte For 
me l erhält dami t Symbolgeha l t u n d dichterischen R a n g , z. B. w e n n nach 
der stereotypen Formel <5>c cpa-ro a m A n f a n g des Hexameters e inmal nicht, 
w i e meist üblich, ein V e r b oder ein P r o n o m e n steht, sondern in einigen 
Fällen der normalerweise erst a m Schluß des Hexameters stehende Eigen
n a m e folgt u n d dami t vorgezogen w i rd , u m die A u f m e r k s a m k e i t auf eine 
Person zu lenken, die dann auf weite Strecken h in die H a n d l u n g best immt. 
W e n n z. B. hinter dieser Formel H e k t o r u n d Patrok los in der Utas an der 
jeweils gleichen Versstelle je f ün fma l , u n d zwar jeweils über das ganze Epos 
an den Scharnierstellen der H e k t o r - u n d Patroklosl in ie , genannt werden1 9 , 

" Dichterische Kunst und poetisches Handwerk im homerischen Epos (Sitzungs
berichte der Wissenschaftlichen Gesellschaft an der Johann-Wolfgang-Goethe-
Universität Frankfurt am Main. Jg. 1971, H. 1), Wiesbaden 1972. 

18 Das Folgende nach Patzer, Dichterische Kunst und poetisches Handwerk, S. 13 ff. 
W Hektor: B 807, T 86, Z 102, H 54, Y 179; Patroklos: A 345, I 205, A 616, 

n 130, I I 710; vgl. Patzer, S. 20 ff. 
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so gewinnt die Forme l in einer derart überlegten A n w e n d u n g eine konst i tu 
t ive Funk t i on für die G e s a m t k o m p o s i t i o n des Epos . 

D e r ü b e r k o m m e n e Formelschatz w i r d so als ein weiteres Strukturgitter 
über das ganze Epos gelegt, das sich d a n n m i t d e m triadischen A u f b a u p r i n 
z ip u n d der Techn ik der V e r k l a m m e r u n g verbindet . D a n u n auch die typ i 
schen Szenen vorgegeben sind, schließlich die schon in L iedern u n d K le in 
epen besungenen Begebenheiten des troischen Krieges20 , gestaltet der D i c h 
ter aus diesem Mater ia l nach einer festen K o n z e p t i o n ein dramatisches G e 
schehen m i t e inem zentralen T h e m a , dem Z o r n des Achi l leus. D i e Ebene der 
inneren M o t i v a t i o n w i r d so als Ebene ,entdeckt' gegenüber einer an äuße 
ren Begebenheiten orientierten He ldenep ik ü b e r k o m m e n e r A r t , die w o h l das 
Z ü r n e n eines H e l d e n als typisches E inze lmot iv schon kannte . D i e V o r a u s 
setzungen für eine derartige K o n z e p t i o n lagen in den Mögl ichke i ten der 
Ze i t des ausgehenden achten Jahrhunderts , die in das D e n k e n und Leben 
der Griechen eine Bewegung m i t e inem neuen Verhäl tn is zur mythisch
heroischen T r a d i t i o n und dami t eine neuartige Re f lex ion auch auf den 
Inhal t dieser Überl ieferung gebracht hat. H i n z u k o m m e n aber mußte der 
überragende Geist , der aus den Mögl ichke i ten der Überl ieferung und den 
Anschauungs formen der Ze i t die große K o m p o s i t i o n schuf, die als Mas für 
uns a m A n f a n g der Literatur steht, in Wirk l ichke i t aber ebensosehr E n d 
p u n k t u n d Synthese einer langen Entwick lung darstellt. 

W e n n w i r uns v o n hier aus noch e inmal der Utas in ihrem Erscheinungs
b i ld i m ganzen zuwenden , so ist w o h l die große Drei te i lung des ganzen 
Epos u n d die triadische Gl iederung zahlreicher Einzelszenen, nicht jedoch 
das innere Koord inatensys tem mi t den je drei Handlungsscharnieren auf 
den drei Ebenen sofort ohne weiteres erkennbar. J a , es erscheint geradezu 
verdeckt durch die Fülle der die Handlungsscharniere u n d die Zwischen 
r ä u m e zwischen ihnen ausfül lenden Begebenheiten u n d Beschreibungen m i t 
ihren gegenseitigen Beziehungen und Verk lammerungen i m einzelnen. A u c h 
erscheinen ja i m linearen A b l a u f der D ichtung die drei Ebenen gleichsam 
ineinander geschoben und ihre einzelnen Stationen nacheinander dargestellt. 
A u f diese We i se gewinnt die Was das äußere Erscheinungsbild einer schein
bar beliebig fortsetzbaren Add i t i on v o n Baugliedern, zwischen denen jedoch 
eine rhythmisierte Bewegung besteht. D e n n , w ie die Übersicht auf S. 229 f. 
zeigt, s ind zahlreiche Bauglieder auf wenige Darstel lungstypen zurückführ 
bar. D a z u gehören K ä m p f e , sei es in der F o r m des Z w e i k a m p f e s oder in 
der zu einer Arist ie eines He lden strukturierten Schlacht, Rüstungen u n d 
W a p p n u n g e n , Versammlungen , sei es der Götter , sei es der Menschen, bei 
diesen entweder in der F o r m der Vo lksver sammlung oder der Ratsver
sammlung und Totenk lagen . Durch die mehrfache Wiederkehr des jeweils 

20 W. Kullmann, Die Quellen der Ilias (Hermes Einzelschriften. 14), Wiesbaden 
1960. 
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gleichen T y p s in der Au fe inander fo lge der Baugl ieder ergeben sich Bezie 
hungen zwischen einzelnen Segmenten, die in der Regel durch Iterata u n d 
gleichartige Formeln unterstrichen werden . 

D a b e i gehören die K ä m p f e in der typischen F o r m der Ar ist ie nicht in 
erster L in ie zu den s trukturb i ldenden Baugl iedern. Sie s ind a m ehesten ,ein-
legbar ' in hand lungsno twend ige Gl ieder , v o n denen sie gerahmt werden . 
D a die Arist ie die F o r m des K a m p f e s eines H e l d e n m i t mehreren Gegnern 
der Re ihe nach hat , ergibt sich so eine i m G r u n d e beliebig vermehrbare 
Kette v o n gleichartigen Einzelteilen21 . A u f diese We i se k a n n der Dichter 
nach den i h m vorschwebenden Propor t ionen einen kompos i to r i sch - rhy thmi -
sierten Wechsel v o n gleichartigen u n d verschiedenartigen, no twend ig s truk
turb i ldenden u n d beliebigen Gl iedern herstellen. 

D i e Beziehung der gleichartigen Bauglieder aufeinander ist verschiedent
lich v o n dem Prinzip der anwachsenden G r ö ß e best immt. D ies gilt z. B . fü r 
die drei Z w e i k ä m p f e (Nr . 8 [ohne die Vorbere i tungen] , 11 und 37) , sodann 
für die W a p p n u n g s - u n d Rüstungsszenen ( A g a m e m n o n , Patrok los , Achi l l ) , 
d ie mi t der gewalt igen Waf fenfer t igung u n d R ü s t u n g für Achi l l (Nr . 30 u n d 
34) e inem H ö h e p u n k t entgegenstreben, als Vorbere i tung für die Arist ie i m 
K a m p f Achi l ls , die ihrerseits eine außerordentl iche Steigerung der v o r a n 
gehenden Arist ien darstellt. 

D a s Prinzip der anwachsenden Größe , das ja auch in d e m erheblich ver 
mehrten U m f a n g des zweiten Hauptte i les gegenüber d e m ersten z u m A u s 
druck k o m m t , ergibt sich auch durch den Zusammensch luß kleinerer 
Schemata zu größeren. So schließt sich z. B. N r . 5 u n d 6, durch Iterata ver 
bunden , zu e inem K o m p l e x : Veranlassung, Vorbere i tung u n d Durch führung 
der Diape ira zusammen ; N r . 18, 19 u n d 20 zu e inem einheitlichen Schlacht
geschehen; N r . 23, 24 u n d 25 zur Patrokl ie ; N r . 30, 31 u n d 34 zu W a f f e n 
fert igung u n d Rüs tung für Achi l l ; N r . 41, 4 2 u n d 43 zur Freigabe Hektors . 
A u f diese We ise b e k o m m e n die Außenl in ien dieser K o m p l e x e eine abge
stufte Beziehung i m Wechsel v o n Ana log ie u n d Kontras t zu ihrer U m 
gebung. 

E in Richtungssinn in einer derart rhythmisierten A n o r d n u n g der H a n d 
lungssegmente läßt sich in dem Z u l a u f e n auf den H ö h e p u n k t des Gesche-

21 Natürlich ist die Aristie nicht in dem Sinne beliebig, daß sie entfallen könnte. 
Ihre Funktion in der Utas ist die Strukturierung a) der Kämpfe, b) der wichtig
sten Helden, die auf diese Weise Relief und Bedeutung erlangen. Aber ob 
Homer eine bestimmte Aristie (z. B. die des Diomedes im E) an dieser oder 
jener Stelle so oder anders gestaltet, ist für die Strukturierung der Handlung 
von untergeordneter Bedeutung. Daß die Aristie eine überkommene typische 
Form epischer Gestaltung ist, geht auch aus dem Nachweis von Robert Schröter, 
Die Aristie als Grundform homerischer Dichtung und der Freiermord in der 
Odyssee, Diss. (masch.) Marburg 1950, hervor, wonach der Rachekampf des 
Odysseus gegen die Freier nach der ursprünglich für die Schlacht geprägten 
Form der Aristie gestaltet ist. Zur Aristie vgl. auch T . Krischer, Formale Kon
ventionen der homerischen Epik (Zetemata. 56), München 1971, S. 23 ff. 



H o m e r i s c h e E p e n u n d f rühgr iech i sche V a s e n k u n s t 2 2 7 

hens beobachten, der m i t d e m Eingreifen Achi l ls zu Beginn des dritten Tei les 
gegeben ist. D i e Peripetie künd ig t sich freilich schon i m zweiten Te i l an. M i t 
der Bitte Achi l l s u m die neue göttl iche R ü s t u n g (Nr . 26) w i rd die U m k e h r 
des Geschicks eingeleitet. A l s Kont ras t steht die A u f b e w a h r u n g der Leiche 
des Patrok los (Nr . 29) u n d die Waf fenfer t igung (Nr . 30) gegenüber. 

W i l l m a n die Fülle der Einzelszenen i m parataktisch- l inearen A b l a u f zu 
größeren Darstel lungseinheiten zusammenfassen, so ist das äußere G e 
schehen, d. h . also i m wesentl ichen das Kampfgeschehen, nach einer E in 
leitung (Entstehung des Zornes ; versuchte H e i m k e h r ; A u f b r u c h zur Schlacht 
- A - B ) in f ü n f ungefähr gleich große Te i le gegliedert: 1) Vertrag u n d V e r 
tragsbruch. Erste Schlacht. D iomed ie . H e k t o r - A i a s . Waf fenruhe ( F - H , 
also bis z u m E n d e des ersten Drittels der Was); 2) D i e zweite Schlacht, 
Versöhnungsversuch (eventuell: Do lon i e ) (© I [K] ) ; 3) D i e dritte Schlacht. 
Arist ie des A g a m e m n o n . Teichomachie . K a m p f bei den Schiffen, List der 
Hera ( A - S ) ; 4) Patrokl ie mi t Vorbere i tung u n d K a m p f u m die Leiche des 
Patrok los als vierte Schlacht ( O - P ) ; 5) Achi l l i m K a m p f bis z u m T o d e H e k -
tors als fünf te Schlacht ( 2 - X ) . D a r a n schließt sich an als Ep i log : die Bestat
tung des Patrok los , Leichenspiele u n d die Freigabe der Leiche Hektors 
( ¥ - Q ) 2 2 . D iese Eintei lung nach dem äußeren A b l a u f widerstreitet dem 
triadischen Strukturprinzip nicht, sondern ist i h m als zusätzliches Gl iede
rungselement eingefügt. Der jeweils erste und letzte K a m p f ist (mit Einlei 
tung b z w . Epi log) in das erste u n d letzte Drittel gelegt; die drei mitt leren 
Kampfe inhe i ten fül len das mittlere Drittel der Utas. 

D a s Erscheinungsbi ld der llias ist also durch die A b f o l g e v o n scheinbar 
bunten, in Wirk l ichke i t aber kunstvo l l aufeinander bezogenen, v o n dem tria
dischen Prinzip als innerem Ordnungsschema gesteuerten Handlungssegmen
ten in l inearem Fortschreiten gekennzeichnet. Es scheint das Besondere 
H o m e r s zu sein, daß nicht die K ä m p f e mi t ihrer G r u n d f o r m der Arist ie das 
W e r k strukturieren, sondern in U m w a n d l u n g des tradit ionellen He lden 
gesanges die inneren Kräf te und Antr iebe, die ja auch als R a h m e n u m das 
ganze Epos gelegt sind. 

2 2 D i e s e fün f s tu f ige G l i e d e r u n g ist bereits e r k a n n t v o n Enge lbe r t D r e r u p , Das 
fünfte Buch der l l ias , S. 4 2 6 - 4 2 9 ( w o b e i d ie Frage der E in te i l ung in 18 R h a p 
s o d i e n h ier o f f enb le iben m a g ) . W e n i g e r ü b e r z e u g e n d d ie E i n t e i l u n g in s ieben 
(ganz ungle iche) „ S z e n e n g r u p p e n " bei Schadewa ld t , Der Aufbau der l l ias , 
S. 3 9 - 4 1 . W a l t e r N i c o l a i , Kleine und große Darstellungseinheiten in der l l ias , 
S. 141 ff . , s ieht d ie G r u n d s t r u k t u r der llias i n f ü n f „ K o n f l i k t e n " m i t j ewe i l s 
ä h n l i c h e m „ K o n f l i k t s c h e m a " : 1) Chryses - A g a m e m n o n , 2) A c h a i e r - T r o e r 
(a l lgemein) , 3) Ach i l l - A g a m e m n o n , 4) A c h i l l - H e k t o r , 5) P r i a m o s - Ach i l l . 
D o c h s ind diese K o n f l i k t e g a n z ung le i chgewicht ig u n d geben d e n A b l a u f der 
H a n d l u n g (vgl . Schema bei N i c o l a i , S. 156) n icht k l a r w ieder , d a der K o n f l i k t 3 
schon i m ersten B u c h einsetzt u n d K o n f l i k t 2 sich m i t d e n anderen K o n f l i k t e n 
te i lweise über l app t . 
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Homerische Epen und frühgriechische Vasenkunst 

Homer, Was (Übersicht) 

/. Teil 
1. (A) Kurze Einleitung: Zorn als tragendes Motiv. Die äußere Situation 

(A 1-52). 
2. (B + A) Volksversammlung. Streit: Agamemnon - Achill. Erregung und 

Steigerung des Zornes (A 53-317). 
3. (B C) Achill bittet Thetis um Genugtuung (A 318-427). 
4. (C) Götterszene. Streit: Zeus - Hera (A 493-611). 
5. (C 1) Zeus sendet Traum zu Agamemnon (B 1-47). 
6. (B 1) Volksversammlung. Die Diapeira als Ausführung des Traumes 

(B 48-393; Verklammerung mit der vorangehenden Szene durch 
Iterata) und geordnete Aufstellung des Heeres (B 394—483). 

7. Schiffskatalog (B 484-877). 
8. (B 2 + C 2) Der Zweikampf: Menelaos - Paris. Vorbereitung, Durchführung 

und unerwartetes Ende durch göttliches Eingreifen und Anstiften 
(T1 -A219) . 

9. Vorbereitung und Beginn der ersten Schlacht. Aristie des Diome-
des (A220-E) . 

10. (H 1) Hektor in der Stadt. Hektor und Andromache (Z). 
11. (C 3 + B 3) Zweikampf: Aias - Hektor. Göttliches Anstiften und menschliche 

Durchführung (H 1-312). Vgl. Nr. 8. 
12. Waffenruhe und Totenbergung (H 313-482). Bezug zu Nr. 9. 

IL Teil 
13. (C 1) Götterversammlung. Kampfverbot für Götter (0 1-52). 
14. (B 1) Schlacht. Hektor im Vordringen (0 53-565). Dazwischen: Zeus 

verkündet weitere Niederlagen der Achaier (0 438-484). 
15. (A 1) Gesandtschaft zu Achill. 

[Dolonie (K)] 
16. (B 2) Schlacht. Aristie des Agamemnon. Weiteres Vordringen Hektars 

(A 1-595). 
17. (A2) Vorgänge im Achaierlager: Achill schickt Patroklos zu Nestor. 

Nestoris (A 596-848). 
18. (B 2,2. Teil) Schlacht. Mauerkampf. Hektor sprengt das Mauertor (MN). 
19. (C 2) Poseidon stärkt die verzweifelten Achaier. Hera hilft den Achaiern 

(H 1-360). 
20. Schlacht. Die Troer werden zurückgedrängt (S 361-507). 
21. (C 3) Götterszene: Zeus erwacht und begünstigt die Troer (O 1-280). 
22. (B 3) Kämpfe. Hektar bei den Schiffen (O 281-746). 
23. (A3) Achill läßt Patroklos eingreifen. Rüstung des Patroklos (IT 1-256). 
24. (B 3, Fort- Kampf (Aristie) und Tod des Patroklos (IT 257-867). 

Setzung) 
25. Kampf um Patroklos Leiche, Aristie des Menelaos (P). 
26. (B -+ C) Achill bittet Thetis um neue Rüstung (2 1-147). 
27. Kämpfe. Achill scheucht die Troer zurück (2 148-242). 
28. (H2) Ratsversammlung der Troer. Hektars Verblendung, vgl. Nr. 10 

(2 243-313). 
29. Aufbahrung der Leiche Patroklos (2 314-355). 
30. Götterszene. Herstellung der neuen Waffen für Achill (2 356-617). 
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ffi. Teil 
31. ( C - > - B ) T h e t i s b r i n g t A c h i l l d i e n e u e R ü s t u n g ( 2 T 1 - 3 9 ) . V e r k l a m m e r t 

m i t N r . 3 0 u n d N r . 26 . 
32 . (B + A ) V o l k s v e r s a m m l u n g : A c h i l l - A g a m e m n o n . Z o r n e n t s a g u n g ( T 4 0 

b i s 281) . V g l . N r . 2 . 
33 . A c h i l l u n d Briseis k l a g e n u m P a t r o k l o s ( T 2 8 9 - 3 3 9 ) . V e r k l a m m e r t 

m i t N r . 29 . 
34 . R ü s t u n g A c h i l l s ( T 3 4 0 - 4 2 4 ) . V e r k l a m m e r t m i t N r . 23 (2. T e i l ) . 

V g l . a u c h N r . 2 6 u n d 30 . 
35 . ( C 1) G ö t t e r v e r s a m m l u n g . A u f h e b u n g des K a m p f v e r b o t s f ü r d ie G ö t t e r 

( Y 1 - 4 0 ) . V e r k l a m m e r t m i t N r . 13. 
36 . ( A + B + Ar i s t i e Ach i l l s . K a m p f m i t A i n e i a s u n d d e m F l u ß g o t t S k a m a n d e r . 

C 1 - 2 ) E ingre i f en der G ö t t e r . Gö t te r sch lach t . S te igerung des Z o r n s ( Y 4 1 
b i s $ 611) . 

37 . (B 3) K a m p f : A c h i l l - H e k t o r ( X 1 - 4 0 4 ) . V g l . N r . 8 u n d 11. 
38 . ( H 3 ) K l a g e der A n d r o m a c h e u m d e n ge fa l l enen H e k t o r ( X 4 0 5 - 5 1 5 ) . 

V e r k l a m m e r t m i t N r . 10 u n d 27 . 
39 . P a t r o k l o s ' B e s t a t t u n g u n d Le ichen fe ie r 0 P ) . V g l . N r . 29 . 
40 . ( A 3) M i ß h a n d l u n g der Le i che H e k t o r s i n m a ß l o s e m Z o r n ( Q 1 - 2 8 ) . 
41 . ( C 3) G ö t t e r v e r s a m m l u n g . V o r a u s s e t z u n g u n d V o r b e r e i t u n g f ü r d ie 

Fre igabe der Le i che H e k t o r s (£2 3 1 - 1 1 9 ) . 
42 . ( C B) T h e t i s z u A c h i l l (vgl . N r . 3 u n d 31) u n d Ir is z u P r i a m o s ( f i 120 

b i s 180) . 
43 . (B + A ) F re igabe der Le i che H e k t o r s u n d V e r l ö s c h e n des Z o r n s (Q 181 

b i s 694) . 
44 . K l a g e u m H e k t o r . Err i ch ten e ines G r a b h ü g e l s (Q 6 9 5 - 7 7 5 ) . 

2. 

Die archäologische Wissenschaft hat sich seit der Entdeckung der soge
nannten geometrischen Kunst die Frage gestellt, ob es eine Ebene des Ver
gleichs gibt, auf der die beweglichen und bilderreichen homerischen Epen 
und die anscheinend so spröden Werke der frühgriechischen bildenden 
Kunst, namentlich der geometrischen Form, als Schöpfungen des gleichen 
Zeitalters verständlich werden23. 

2 3 A . C o n z e , Zur Geschichte der Anfänge griechischer Kunst ( A b h a n d l u n g e n der 
ös te r re i ch i schen A k a d e m i e der W i s s e n s c h a f t e n . P h i l o s o p h i s c h e K lasse , J g . 1873) , 
W i e n 1873, S. 505 f f . ; F. P o u l s e n , Der Orient und die frühgriechische Kunst, 
L e i p z i g / B e r l i n 1912, S. 1 6 8 - 1 8 3 ; F . M a t z , Geschichte der Griechischen Kunst, 
B d . 1: Die geometrische und die früharchaische Form, F r a n k f u r t a. M . 1950, 
S. 9 8 - 1 0 1 ; H . L . L o r i m e r , Homer and the Monuments, L o n d o n 1950; R . H a m -
pe , Die Gleichnisse Homers und die Bildkunst seiner Zeit, T ü b i n g e n 1952; 
K . Sche fo ld , „ A r c h ä o l o g i s c h e s z u m Stil H o m e r s " , Museum Helveticum B d . 12/ 
1955, S. 1 3 2 - 1 4 4 ; T . B . L . W e b s t e r , From Mycenae to Homer, L o n d o n 2 1 9 6 4 
( 1 1958) ; deutsch: Von Mykene bis Homer. A n f ä n g e griechischer L i te ra tur u n d 
K u n s t i m L ichte v o n L i n e a r B , M ü n c h e n 1960; N . H i m m e l m a n n - W i l d s c h ü t z , 
Bemerkungen zur geometrischen Plastik, Ber l in 1964; F. M a t z ( | ) / H . B u c h 
h o l z (Hrsg. ) , Archaeologia Homerica, G ö t t i n g e n 1967 ff . ; K . Fi t tschen, Unter-
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W ä h r e n d m a n sich z. B. H e s i o d „leicht u n d gern als Zeitgenossen der 
früharchaischen W e r k e denk t " 2 4 - ohne dies freilich durch Einzelanalysen 
erhärtet zu haben - , steht m a n bei der Z u o r d n u n g H o m e r s zur gleichzeiti
gen bi ldenden Kuns t v o r Schwierigkeiten. D ies rührt sicher auch daher, 
daß in der umfangreichen Literatur zu diesem T h e m a i m al lgemeinen zu 
pauschal u n d undifferenziert v o n d e r K u n s t i m Zeitalter H o m e r s die R e d e 
ist. Dabe i w i r d nicht in Rechnung gestellt, d a ß Was u n d Odyssee je zwe i 
durchaus verschiedenen Kunstepochen entsprechen, näml ich die heute v o n 
der M e h r z a h l der Forscher in die zweite Hä l f t e des achten Jahrhunderts 
datierte Was25 dem reif- bis spätgeometrischen Stil u n d die Odyssee - w e n n 
m a n der Dat ierung ins erste Viertel des siebenten Jahrhunder ts folgt2 4 — 
der frühoriental is ierenden Kunst . Entsprechend m u ß es zu den method i 
schen Voraussetzungen des Verständnisses gehören, zwischen beiden Epen 
auch hinsichtlich ihrer mögl ichen Strukturäquivalenzen m i t der gleichzeiti
gen b i ldenden Kuns t zu differenzieren. 

D e r W e g zu einem neuen Verständnis , der hier eingeschlagen werden sol l , 
geht v o n einer Einzelbeobachtung aus u n d k a n n daher nur ein D e n k a n s t o ß 
sein. E ine die ganze geometrische F o r m u n d ihr Verhäl tn is z u m Dichter der 
Was betreffende Schlußfolgerung k a n n noch nicht erwartet werden. 

Ausgangspunkt ist eine G r o ß k o m p o s i t i o n der Ze i t , in der nach A u f f a s 
sung der meisten Homerforscher auch die Was entstand, näml ich die gegen 
750 v. Chr . , also noch vor der G r ü n d u n g v o n Syrakus 735 /734 v . Chr . , ge
schaffene m o n u m e n t a l e G r a b a m p h o r a N r . 804 i m Athener N a t i o n a l m u s e u m 

suchungen zum Beginn der Sagendarstellungen bei den Griechen, Ber l in 1969; 
N . H i m m e l m a n n - W i l d s c h ü t z , Über bildende Kunst in der homerischen Gesell
schaft ( A b h a n d l u n g e n der A k a d e m i e der W i s s e n s c h a f t e n u n d der L i tera tur . J g . 
1969. H . 7) , M a i n z 1969, S. 1 7 7 - 2 2 3 . P . D e m a r g n e , Die Geburt der griechischen 
Kunst. D i e K u n s t i m Ä g ä i s c h e n R a u m v o n vorgeschicht l icher Z e i t bis A n f a n g 
des 6. vorchr i s t l i chen J a h r h u n d e r t s , M ü n c h e n 2 1975 , S. 1 7 5 - 1 8 7 ; J . N . C o l d -
s t ream, Greek Geometrie Pottery. A S u r v e y o f T e n L o c a l Styles a n d T h e i r 
C h r o n o l o g y , L o n d o n 1968, S. 390 ; B . Schwei tzer , Die geometrische Kunst Grie
chenlands. F r ü h e F o r m e n w e l t i m Ze i ta l te r H o m e r s , K ö l n 1969, S. 36 . 44 . 9 6 f . 
1 6 1 . 1 7 1 ; H . M a r w i t z , Besprechung v o n Schwei tzer , Die geometrische Kunst Grie
chenlands, Göttingische Gelehrte Anzeigen B d . 228 /1976 , S. 1 - 3 2 ; K . Sche fo ld , 
„ D a s h o m e r i s c h e E p o s i n der a n t i k e n K u n s t " , i n : K . Sch., Wort und Bild. 
Stud ien z u r G e g e n w a r t der A n t i k e , hrsg. v o n E . Berger u n d H . C h r . A c k e r 
m a n n , B a s e l / M a i n z 1975, S. 2 7 - 4 2 (letzte F a s s u n g v o n V o r t r ä g e n , d i e abge 
d r u c k t s i nd unter d e m gle ichen T i t e l i n : La Poesia Epica e la sua Formazione 
[ R o m a 28 M a r z o - 3 A p r i l e 1969] = Quademi dell' Accademia Nazionale dei 
Lincei. H . 139 [1970], S. 9 1 - 1 1 6 , u n d un ter d e m T i t e l „Poes ie h o m e r i q u e et ar t 
archai 'que" , Revue Archeologique J g . 1972, S. 9 - 2 2 ) . K a r l Schefo ld , der d a s 
V e r h ä l t n i s der h o m e r i s c h e n E p o s z u r a n t i k e n K u n s t p r o g r a m m a t i s c h in d e n 
B l i ck g e n o m m e n hat , s teht g a n z unter d e m E i n d r u c k der H o m e r a n a l y s e v o n 
Peter v o n der M ü h l l . V g l . auch un ten , A n m . 79. 

2* M a t z , Geschichte der griechischen Kunst, B d . 1, S. 144. 
2 5 Z u r D a t i e r u n g der Utas vg l . u n t e n , A n m . 77. 
2 4 Z u r D a t i e r u n g der Odyssee vg l . u n t e n , A n m . 80. 82. 
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(Taf. 6). Wegen der Darstellung einer Totenaufbahrung im Bildstreifen 
wird sie auch kurz Prothesisamphora genannt. Die Vase ist 1,55 m hoch und 
an der Stelle der weitesten Ausladung 74 cm breit. Das heißt, sie ist etwa 
doppelt so hoch wie breit. Die Stelle der weitesten Ausladung liegt genau 
in der Mitte der gesamten Vase. Der Körper der Vase ist für sich gemessen 
doppelt so hoch wie der Hals. Das heißt, der Hals nimmt ein Drittel der 
Gesamthöhe, der Körper zwei Drittel ein. Das bedeutet, daß die Vase 
ebenso einfach wie komplex proportioniert ist: Der untere Teil der Vase bis 
zum Henkelansatz umfaßt V2 der Gesamthöhe, 3A der Körperhöhe oder auf 
einen gemeinsamen Nenner gebracht Ve der Gesamthöhe. Die Schulter vom 
Henkelansatz bis zum Halsknick mißt Ve der Gesamthöhe oder V» der 
Körperhöhe, der Hals Vs oder auf den gemeinsamen Nenner gebracht Ve 
der Gesamthöhe. Die Teile des Gefäßes sind auf diese Weise zueinander in 
eine klare Proportion gebracht, die nun durch die Streifendekoration im 
architektonischen Sinn noch weiter erläutert wird. 

Messungen28 der einzelnen Streifen haben ergeben, daß die Oberfläche 
der Vase zunächst mit Hilfe einer Schnur in 36 Abschnitte, 24 auf dem Kör
per und 12 auf dem Hals eingeteilt worden ist. Es gibt kein einfacheres 
Hilfsmittel als eine Schnur, wenn es darum geht, eine gegebene Strecke in 6, 
12 oder 24 Teile einzuteilen. Man braucht die Schnur zunächst nur zu 
dritteln und dann mit den aufeinanderliegenden Enden straff zu spannen. 
Durch weiteres halbierendes Falten kann man alle gewünschten Vielfachen 
des Hexagesimalsystems erzielen. Außerdem läßt sich die Länge einer ge
krümmten Oberfläche am einfachsten mit einer Schnur bestimmen. Als Be
weis dafür, daß der Vasenmaler bei der Grundeinteilung der Vase so vor
gegangen ist, kann man die Tatsache ansehen, daß die auf der Oberfläche 

27 Corpus Vasorum Antiquorum. G r e c e , A t h e n e s , M u s ^ e N a t i o n a l , B d . 1, Par i s 1930, 
T a f . 8. A . B r u e c k n e r / E . Pern ice , „ E i n att ischer F r i e d h o f " , Athenische Mittei
lungen B d . 18 / 1893, S. 103 f . ; P . P . K a h a n e , „ D i e E n t w i c k l u n g s p h a s e n der 
a t t i sch -geometr i schen K e r a m i k " , American Journal of Archaeology B d . 44 /1940 , 
S. 476 f . ; G . N o t t b o h m , „ D e r Me i s t e r der g r o ß e n D i p y l o n - A m p h o r a in A t h e n " , 
Jahrbuch des Deutschen Archäologischen Instituts B d . 58 /1943 , S. 1 - 3 1 ; M a t z , 
Geschichte der griechischen Kunst, B d . 1, S. 4 3 - 4 8 , T a f . 1; P . E . A r i a s / 
M . H i r m e r , A History of Greek Vase Painting, t rans la ted a n d rev i sed b y 
B . S h e f t o n , L o n d o n 1962, S. 267, T a f . 4 ; E . H o m a n n - W e d e k i n g , Das archaische 
Griechenland, B a d e n - B a d e n 1966, Farb ta fe l S. 7 ; J . M . D a v i s o n , Attic Geo
metrie Workshop ( Y a l e C lass ica l Studies . 16), N e w H ä v e n 1961, S. 22 , N r . 1, 
A b b . 1; C o l d s t r e a m , Greek Geometrie Pottery, S. 29 , T a f . 6 ; Schwei tzer , 
Die geometrische Kunst Griechenlands, S. 39 , T a f . 30 . 3 1 ; E . S i m o n , Die grie
chischen Vasen, M ü n c h e n 1976, S. 30 f . , A b b . 4 . 5 ; G . A h l b e r g , Prothesis and 
Ekphora in Greek Geometrie Art (Studies i n M e d i t e r r a n e a n A r c h a e o l o g y . 32) , 
S t o c k h o l m 1971, S. 25 , N r . 2 , A b b . 2 a - c ; J . H u r w i t , „ I m a g e a n d F r a m e in 
G r e e k A r t " , American Journal of Archaeology B d . 81 /1977, S. 18 f . 

2 8 B . A n d r e a e , „ Z u m D e k o r a t i o n s s y s t e m der geometr i schen A m p h o r a 804 i m 
N a t i o n a l m u s e u m A t h e n " , in : G . K o p e k e (Hrsg . ) , Festschrift für P. H. v. 
Blankenhagen (erscheint demnächs t ) . 
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gemessenen Abstände der Trennlinien zwischen den 24 Abschnitten des 
Körpers 6-7 mm breiter sind als die auf dem Hals. Die Oberfläche des fast 
geradlinien Halses ist im Verhältnis zur senkrechten Höhe natürlich kürzer 
als die geschwungene Konturlinie des Körpers. Die Differenz von 16 cm 
zwischen senkrechter Körperhöhe und Körperumriß ergibt auf 24 Abschnitte 
verteilt 6,6 mm, das ist die gemessene größere Breite der Abschnitte auf dem 
Körper, die 4,6-4,7 cm beträgt gegenüber 4,0 cm durchschnittlicher Breite 
der Abschnitte am Hals. 
Die Vase ist durch den Streifendekor im architektonischen Sinn unterteilt in: 
1. Sockelzone. Diese reicht bis zu einer abschließenden Punktlinie und um
faßt 6 Abschnitte. Darüber erhebt sich 
2. die Wandung bis zum Ansatz der Henkel. Sie umfaßt 8 Abschnitte und 
ist in 4 Friese unterteilt. 
An der Stelle, wo die Henkel ansitzen, beginnt der Körperumriß sich einzu
ziehen. Wir sprechen von 
3. der Schulter. Diese umfaßt 10 Abschnitte und ist in die breite Henkel
zone mit 5 Abschnitten und in die mit je 2V2 Abschnitten doppelt unterteilte 
Schulterzone gegliedert. 
4. Der Hals umfaßt 12 Abschnitte mit fünf Friesen, die im Verhältnis von 
IV2 : 2 : 4 : 2 : 2V2 aufgeteilt sind. 
Das ganze Gefäß ist so nach dem einfachen Gesetz der wachsenden Glieder 
in einen Sockel von 6, eine Wandung von 8, eine Schulter von 10 und einen 
Hals von 12 Abschnitten eingeteilt. (Abb. 1) 

Verschleiert wird dieses reißbretthafte Grundsystem durch eine geist
reiche und phantasievolle Komposition der Friesstreifen mit den Mäander-, 
Figuren- und Tierfriesen. Als Trenn- und Rahmenmotiv für die Friese mit 
ihren die Vertikale zum Ausdruck bringenden Elementen dient ein im hori
zontalen Sinn sich spannendes Glied, das aus je drei parallelen Firnislinien 
zu Seiten einer punktierten Gitterkette besteht. Die Gitterkette wurde so 
gemalt, daß zunächst in einer Reihe und in gleichmäßigen Abständen 
Punkte auf die Oberfläche der rotierenden Vase getupft wurden. Um diese 
Markierungspunkte wurden dann nacheinander zwei um den Abstand zwi
schen zwei Punkten gegeneinander versetzte Zick-Zacklinien herumgezeich
net, wobei die Zacken und Kreuzungspunkte der Zick-Zacklinien auf die 
Höhe der Punkte zu liegen kamen. 

Die Punktlinien in der Gitterkette sind somit die Symmetrieachse des 
triadisch aufgebauten Rahmenmotivs. Um die Grundeinteilung der Vase in 
ihrer Rhythmisierung von 6 : 8 : 10 : 12 auf der Vase einzutragen, genügte 
es, daß der Maler jeweils an der Stelle, wo ein Rahmenmotiv seinen Platz 
finden sollte, eine Punktlinie auf die rotierende Vase tupfte. Es kam hierbei 
darauf an, den reißbretthaften Entwurf sinnvoll zu variieren. Um das zu ver
stehen, muß man zunächst die einzelnen Streifenfüllungen betrachten. 
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Die Wandung ist in vier Friese eingeteilt, in denen die Mäandermotive 
exponiert werden, die weiter oben geistvoll kombiniert und variiert werden 
können. 

Der unterste Streifen besteht aus nebeneinandergestellten lanzettförmigen 
Blättern. Da diese die Form sphärischer Zweiecke haben, deren Spitzen den 
unteren und oberen Rahmen der Parallelenscharen berühren, wirken sie wie 
Federn, die durch die Last des Streifendekors auseinandergedrückt werden. 
Dieser Streifen bildet daher eine Art Pufferzone. Darüber setzt mit dem 
immer noch sehr steilen, sich gegen die Last stemmenden Zinnenmäander, 
die das Gefäß rundende, umlaufende Kraft ein. Diese Umlaufdynamik wird 
dann im Hakenmäander exemplarisch dargestellt. Gegen einen langen und 
dadurch als liegend aufgefaßten Haken, der nach rechts schraffiert ist und 
nach links zu kippen droht, stemmt sich von unten ein kurzer nach links 
schraffierter Haken, der die Kraft zum nächsten liegenden Haken weitergibt 
und so fort. Ähnlich fließt der daktylische Hexameter mit seinen Hebungen 
und Senkungen dynamisch dahin29. Im Stufenmäander darüber wird das 
Kräftespiel komplizierter. Der Streifen, den er füllt, ist genau um den Teil 
breiter als zwei Abschnitte der Grundeinteilung, um den der Streifen mit 
dem flacheren Hakenmäander schmaler ist, während der Blattfries und der 
Zinnenmäander mit einer Breite von jeweils zwei Abschnitten gleich hoch 
sind. 

Der fünf Abschnitte breite Prothesisstreifen wird durch senkrecht gestellte 
Mäanderstäbe zu Seiten der Henkel gleichsam auseinandergestemmt. Die 
Prothesisszene steht auf der Mittellinie des ganzen Gefäßes, die in der senk
rechten Achse gemessen ist und deshalb nicht mit einem der auf der Ober
fläche gemessenen Abschnitte der Grundeinteilung zusammenfällt. In der 
Henkelzone richten sich die Streifen nach der Standlinie der Prothesisszene. 
Unter ihr ist eine gegenständige Zackenlitze gleichsam als Sockel, über ihr 
ein Hakenmäander angebracht. Diese beiden Glieder sind durch Fernbezüge 
in Form der Verschränkung mit dem Hakenmäander an der Wandung und 
mit der gegenständigen Zackenlitze am oberen Rand des Körpers verklam
mert. Während die vier Friese auf der Wandung für sich genommen als 
additive Reihung erscheinen mochten, wird im oberen Teil der Vase durch 
Wiederholung der gleichen Motive an entsprechenden Stellen eine Kor
respondenz mit der Gefäßform erreicht, die dem Aufbau der Streifen über
einander die Beliebigkeit nimmt. Uber dem Prothesisstreifen der Henkel
zone wird der Stufenmäander in der gleichen einfach verzahnten Form wie
derholt, in der er auch unter der Henkelzone erscheint. Man kann diese 
breiten Stufenmäander daher als erweiterten Rahmen der Prothesisszene 
ansehen, durch den die Schulter mit der Wandung verklammert wird. Die 
Verschränkung der gegenständigen Zackenlitze und des Hakenmäanders 
2 9 V g l . E . H o m a n n - W e d e k i n g , Die Anfänge der griechischen Großplastik, Ber l in 

1950, S. 11. 
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unmit te lbar unter u n d über der Prothesisszene m i t d e m oberen K ö r p e r r a n d 
u n d d e m dritten Streifen der W a n d u n g verdeutl ichen noch den Z u s a m m e n 
hal t des G a n z e n . 

Ähn l i che übergreifende u n d v e r k l a m m e r n d e Fernbezüge ergeben sich auch 
zur Strei fendekorat ion des Halses . A u f den ersten Bl ick erscheint der H a l s 
m i t seinem breiten M i t t e l m o t i v des doppe l t verzahnten Stufenmäanders u n d 
den beiden schmaleren Friesstreifen zwischen den R a h m e n m o t i v e n zentral 
k o m p o n i e r t . M a n erkennt aber a lsbald , daß auch hier das Mi t te l der V e r 
schränkung, näml ich jeweils der Tierfr ies unten u n d der H a k e n m ä a n d e r dar 
über, zu e inem nach oben strebenden A u f b a u des ganzen Streifensystems ver 
w a n d t w i r d . D e r auch in der k n a p p geschwungenen H a l s k o n t u r sich äußern 
den, aufstrebenden K r a f t w i r k t die Last des Streifendekors entgegen, der 
durch einen bewundernswerten Kunstgri f f aus der mathemat ischen M i t t e 
u m einen ha lben Abschni t t nach unten verrückt ist: D a s R a h m e n m o t i v ist 
a m unteren R a n d des Halses auf die drei hor izonta len Firnisl inien reduziert, 
d. h. es ist u m die punkt ierte Gitterl inie verkürzt , so d a ß der Gesamtstrei fen 
hier nur anderthalb Grundabschni t te umfaßt . A m oberen R a n d des Halses 
w i r d der bis zur Gesamtzah l v o n 12 fehlende, ha lbe Grundabschn i t t durch 
das abschließende R a h m e n m o t i v wieder eingeholt. In diesem abschließenden 
R a h m e n m o t i v ist die punkt ierte Gitterkette durch eine Re ihe liegender 
Dreiecke ersetzt, die sich auf die spitze Zackenl i tze a m oberen Sockelrand 
u n d auf die gegenständigen Zackenl i tzen unter der Prothesisszene u n d a m 
oberen Körper rand unter dem Ha l skn ick beziehen. Bei diesen werden die 
Dreiecke der Zacken breiter gelagert u n d deuten dami t die al lmähl iche 
Beruhigung der aufstrebenden Krä f te an . 

D i e aus dem zwö l f ten u n d obersten R a h m e n m o t i v verdrängte Git ter 
kette ist n u n nicht einfach fortgelassen, sondern in einer die L i p p e m i t 
dem Streifendekor der Vase verk lammernden We i se auf den L ippenrand ge
setzt. D a s Fül le lement des R a h m e n m o t i v s greift d a m i t über das Absch luß 
element der Re ihe kräft iger Punkte auf dem T o r u s a m oberen R a n d des 
Halses h inweg. Eine ähnl iche Punktreihe bildet auch den oberen Absch luß 
des Sockels, w o d u r c h eine deutliche K l a m m e r u m die ganze Strei fendeko
rat ion der Vase gelegt w i rd . 

Es erscheint uns n u n als eine nicht zufäl l ige Ana log ie , daß m a n eine ganze 
Re ihe v o n Kompos i t ionspr inz ip ien , die oben, S. 218 ff., unter A u s w e r t u n g der 
bisherigen phi lologischen Forschung als charakteristisch für die G r o ß k o m 
pos i t ion der Utas aufgezeigt wurden , in gleicher We i se auf die geometrische 
G r o ß k o m p o s i t i o n der hier betrachteten A m p h o r a anwenden kann , w e n n 
auch mi t der notwendigen Übertragung auf den nicht mi t dem O h r au f zu 
nehmenden T e x t , sondern auf den mi t dem A u g e zu erfassenden anschau
lichen Gegenstand der b i ldenden Kunst . 

D e n Formeln der epischen Sprache sind die einfachen Gl ieder geometr i 
schen Dekors vergleichbar. D i e V e r w e n d u n g v o n gleichbleibenden Epitheta 
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ornant ia ist der geometrischen Charakter is ierung, besonders der schemati 
schen Figuren verwandt . G e m e i n s a m ist dem Epos u n d der Vasenmalere i 
die T y p i k v o n Szenen u n d Kompos i t ionsschemata . D i e ständig wiederkeh 
renden R a h m e n m o t i v e k a n n m a n nicht anders denn als Iterata bezeichnen. 
W e n n m a n v o m daktyl ischen H e x a m e t e r sagt, daß er in der Utas eine 
Strenge erreicht, die dem Epos ein durch die Stetigkeit des Metrischen gleich
förmiges , aber nicht eintöniges, sondern i m A u f u n d A b v o n Längen, K ü r 
zen u n d Zäsuren gesetzmäßiges äußeres G e w a n d gibt, so gilt dies c u m 
grano salis auch v o m M ä a n d e r dieser Stilstufe, w ie längst gesehen wurde3 0 . 

A b e r die K o m p o s i t i o n der A m p h o r a N r . 804 ist mehr als ein souveränes 
Spiel mi t diesen Elementen. So w i e der Dichter der Utas das Epos z w a r 
nicht v o n den Formeln befreit, sondern ihnen eine neue Funkt ion gegeben 
hat , so verlieren auch in dieser Vase die Elemente ihre Beliebigkeit; sie 
werden zu festen Baugl iedern einer alles übergreifenden G r o ß k o m p o s i t i o n , 
i ndem jedem Te i l ein notwendiger unverrückbarer Platz angewiesen w i rd . 
D a s triadische Prinzip, das bei der Utas einen ersten G r u n d r h y t h m u s abgab, 
ist ebenso evident auch bei der Vase , die durchweg i m G r o ß e n w ie i m 
Kle inen durch Dreiereinheiten gegliedert ist. U n d w e n n H o m e r der l inear-
geometrischen, addit iven Re ihung durch eine eigentümliche Techn ik der 
V e r k l a m m e r u n g entgegenwirkt, so ist dami t ein Komposi t ionsgesetz be
schrieben, das in der Ana log ie genauso auf die Stre i fenkomposi t ion der 
Vase zutrifft. I m Epos w i rd die V e r k l a m m e r u n g durch Verschränkung u n d 
Ubergreifen erreicht, nicht anders als bei der Oberf lächengl iederung der 
Vase. 

D i e vielfach gestaffelten Vorberei tungen und Retardat ionen, die z u m 
H ö h e p u n k t der Mas h in und über ihn h inausführen, kann m a n auch in den 
sich übereinander aufbauenden und zur Prothesisdarstellung hinleitenden, 
sich dabei a l lmähl ich steigernden u n d doch immer wieder durch das R a h 
m e n m o t i v mi t der Gitterkette unterbrochenen und aufgehaltenen M ä a n d e r 
friesen erkennen. 

J e weiter m a n n u n die Ana log ie treibt, desto mehr w i rd auf der anderen 
Seite klar, daß das tertium comparat ionis v o n vornherein die Identi f ikation 
ausschließt. Es darf deshalb nicht irritieren, daß der ganze Vergleich unzu 
lässig erscheint, w e n n m a n etwa die in der Was no twend ig strukturbi l 
denden Gl ieder der oben, S. 219, als Handlungsscharniere angesprochenen 
Abschnitte des Epos unmittelbar mi t dem R a h m e n m o t i v und die beliebigen 
Gl ieder der in rhythmischem Wechsel damit verk lammerten Arist ien unmi t 
telbar mi t den Mäanderstrei fen vergleichen wol l te . Vergleichbar ist nur der 
i m Epos und bei der Vase beobachtete komposi tor isch rhythmische Wechsel 
v o n gleichartigen und verschiedenen, no twend ig strukturbi ldenden und be-

3 0 V g l . N . H i m m e l m a n n - W i l d s c h ü t z , „ D e r M ä a n d e r au f geometr i schen G e f ä ß e n " , 
Marburger Winckelmann-Programm 1962, M a r b u r g a. d. L a h n , 1963, S. 1 0 - 4 3 , 
h ier : S. 26. 
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l iebigen Gl iedern , die nicht in bel iebig fortsetzbarer A d d i t i o n aneinander 
gereiht werden k ö n n e n , sondern einen K o s m o s innerer Bezüge bi lden, der 
bei der V a s e durch die G e f ä ß f o r m , bei der Mas durch die G e s a m t h a n d l u n g 
v o n außen determiniert ist. 

Besonders interessant w ä r e es nun , w e n n m a n in der Kuns t , welche die 
geometrische V a s e hervorgebracht hat , auch eine A n a l o g i e zu den für den 
gedankl ichen A u f b a u der Mas so bedeutungsvol len Ebenen, der inneren, der 
äußeren u n d der Göt terebene aufzeigen könnte . J e d e einfache Ana log ie , die 
e twa die in der V a s e eins gewordene Dreiheit v o n Ge fäß , M a l g r u n d u n d 
M a l f a r b e ins A u g e fassen wol l te , m ü ß t e bana l erscheinen. D a s tert ium c o m -
parat ionis ist in einer viel weniger direkten Gegenüberste l lung zu suchen, 
an die w i r uns a l lmähl ich, w e n n auch vielleicht vergeblich, heranzutasten 
versuchen müssen. 

D i e M o n u m e n t a l i t ä t der V a s e f indet ihren Sinn u n d ihre tiefe W ü r d e in 
der durch das Prothesisbi ld verdeutl ichten Bes t immung als G r a b m o n u m e n t . 
Dre i Ebenen der Betrachtung w i rken hier z u s a m m e n : die äußere F o r m der 
M o n u m e n t a l i t ä t , welche die außerordentl iche H i n g a b e u n d Askese einer 
aus mehr als hundert tausend langen u n d kurzen Strichen aufgebauten 
K o m p o s i t i o n erfordert, die innere Funkt ion des Gefäßes als G r a b m a l , u n d 
die Ebene des bi ldl ichen Ausdrucks , w o d u r c h die Bedeutung des G a n z e n 
kenntl ich gemacht w i rd . D o c h es ist wieder evident, daß m a n nicht eine 
dieser Ebenen unmit te lbar mi t den Ebenen vergleichen kann , auf denen die 
H a n d l u n g der Mas sich abspielt. Vergleichbar mi t diesen Ebenen der For 
m u n g der V a s e ist v ie lmehr die M o n u m e n t a l i t ä t der Mas, die als H e l d e n 
epos ihre Bedeutung durch das T h e m a , K a m p f u m T r o j a ' erhält. A u c h 
hier haben w i r einen untrennbaren Dre ik lang v o n Größe , Ga t tung u n d 
T h e m a , der aber begriffl ich mi t den drei Hand lungsebenen der Mas unmi t 
telbar nichts zu tun hat. 

Es bleibt noch eine weitere sehr deutliche dreifache Unterschiedenheit in 
den Darstel lungsmitteln der Vase , die dem einen Grundgedanken der Vase , 
als G r a b m o n u m e n t zu dienen, untergeordnet ist. D e r Vasendekor besteht 
aus Ornamenten , Tierfr iesen u n d Figurenfriesen, die miteinander verschränkt 
sind. Hierdurch unterscheidet sich die A m p h o r a 804 sehr nachdrücklich v o n 
den früheren Erzeugnissen dieser Gat tung. O h n e n u n eine best immte dieser 
Darste l lungsformen oder besser gesagt gedankl ichen Ebenen, aus denen 
diese Darste l lungsformen fließen, mi t der äußeren, inneren oder Göt ter 
ebene der J / / t fs -Handlung direkt parallelisieren zu wo l len , was wieder be
deuten würde , daß m a n das tert ium comparat ion is aus dem A u g e verlöre, 
ist doch so viel klar, daß die A m p h o r a 804 ihre wunderbare Vielschichtig
keit verlieren würde , w e n n sie auch nur auf eine der drei in ihren Bedeu
tungsmögl ichkeiten fl ießenden Darste l lungsformen des O r n a m e n t - , des T i e r 
u n d des Figurenfrieses verzichten würde . M i t anderen W o r t e n , auch w e n n 
sich eine unmittelbar überzeugende Ana log ie zwischen den drei Hand lungs -
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ebenen des Vasendekors nicht aufzeigen läßt , ist doch nicht zu leugnen, d a ß 
der Vasenmaler sein T h e m a auf drei sorgfält ig geschiedenen u n d doch in 
einandergreifenden Ebenen der Konf igura t ion , der Ebene des Ornamentes , 
der Ebene des Tierfrieses u n d der Ebene des Frieses menschlicher Figuren, 
reflektiert hat . 

M a n könn te n u n noch auf ein Letztes h inweisen, das weder m i t der T e c h 
n ik , noch mi t G r ö ß e , Gat tung , T h e m a oder Konf igurat ion etwas zu tun hat , 
sondern auf dem zwischen Epos u n d Vase abstrakt noch a m ehesten in 
Bez iehung zu setzenden Feld der Proport ion ierung liegt. D i e Dreiheit der 
Ebenen, auf denen sich die H a n d l u n g der Was vol lz ieht , entsteht dadurch, 
d a ß die gegenüber der Götterebene soviel umfangreichere Ebene der M e n 
schen in eine äußere u n d innere Ebene unterteilt w i rd . D i e Götterebene u n d 
die Menschenebene verhalten sich demnach zueinander e twa w ie 1 : 2. Dies 
ist das gleiche Verhältnis , in dem auch der obere T e i l der Vase , d. h. der 
Ha l s , der in sich nicht weiter unterteilt ist, z u m Le ib steht. Dies ist in einen 
sich nach außen w ö l b e n d e n tragenden Te i l aus Sockel u n d W a n d u n g u n d 
einen sich einziehenden, lastenden Te i l aus Henke l - u n d Schulterzone unter
teilt, bildet aber als Ganzes gegenüber dem H a l s eine Einheit. So bi ldet 
auch die menschliche Ebene in der Was trotz ihrer Aufg l iederung in eine 
äußere u n d innere Ebene eine eigene Einheit gegenüber der Götterebene, 
auch w e n n diese propor t iona l entsprechend weniger umfangreich ist. 

W i e die Was ist auch die Prothes isamphora der G ip fe lpunk t einer langen 
Entwick lung. A b e r während die Vorstufen bei der Was erschlossen werden 
müssen, sind sie in der frühgriechischen Vasenmalerei erhalten. D a n k dieser 
Überl ieferung läßt sich die Prothesisamphora, trotz ihrer herausragenden, in 
gewissem Sinne ebenfalls einzigartigen Kunstqual i tät , auch als G l ied in einer 
Kette v o n Töpfererzeugnissen verstehen, die m a n bis in submykenische Ze i t 
zurückverfolgen kann . Sie konnte sogar als das Erzeugnis einer durch viele 
andere Vasen belegten Werkstatt3 1 erwiesen werden, innerhalb derer sie 
allerdings wieder so weit herausragt, daß sie als Meis terwerk der ganzen 
Werkstat t den N a m e n gibt. 

W i r wo l len daher die Ergebnisse der Erforschung der frühgriechischen 
Vasenkunst 3 2 submykenischer, protogeometrischer u n d f rüh- , streng-, reif-

3 1 D i e s o g e n a n n t e D i p y l o n - W e r k s t a t t : K a h a n e , „ E n t w i c k l u n g s p h a s e n der att isch-
geometr i schen K e r a m i k " , S. 477 ; N o t t b o h m , „ D e r M e i s t e r der g r o ß e n D i p y l o n -
A m p h o r a in A t h e n " , S. 1 f f . ; D a v i s o n , Attic Geometrie Workshops, S. 2 1 ; 
C o l d s t r e a m , Greek Geometrie Pottery, S. 2 9 - 4 1 . 

3 2 Deu t sches Archäo log i s ches Inst i tut (Hrsg . ) , Kerameikos. Ergebnisse de r A u s -
' g r a b u n g e n , B d . 1: W . K r a i k e r / K . K ü b l e r , Die Nekropolen des 12. und 10. 

Jahrhunderts (Berl in 1939) ; B d . 4 : K . K ü b l e r , Neufunde aus der Nekropole des 
11. und 10. Jahrhunderts (Berl in 1943) ; B d . 5 , 1: K . K ü b l e r , Die Nekropole 
des 10. bis 8. Jahrhunderts (Ber l in 1954) ; M a t z , Geschichte der griechischen 
Kunst, B d . 1, S. 48 ff.; V . R . d ' A . D e s b o r o u g h , Protogeometric Pottery, O x f o r d 
1952; C o l d s t r e a m , Greek Geometrie Pottery; Schweitzer , Die geometrische 
Kunst Griechenlands. 
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und spätgeometrischer Zeit an einigen Vasenbeispielen nachzeichnen, um zu 
zeigen, daß der Maler der Amphora 804 auf ein reiches, in der vorauf
gehenden Vasenkunst Schritt für Schritt entwickeltes Repertoire an Formeln, 
Mustern und Kompositionsschemata zurückgreifen konnte. 

Wir beschränken uns dabei auf wenige ausgewählte Beispiele, die, mit 
einer Ausnahme, vom Kerameikos in Athen stammen und dort oder im 
Athener Nationalmuseum aufbewahrt werden. Eine bauchige, fast kugel
förmige Amphora33 mit Halsbommeln und einer mit breitem Pinsel auf den 
Leib gemalten Wellenlinie vertritt die submykenische Stilstufe des 11. Jahr
hunderts v. Chr. (Taf. 1). Aus der minoischen und mykenischen Vasen
malerei sind die einfachen horizontalen Linien überkommen34, die durch 
Anlegen des Pinsels an die Oberfläche der rotierenden Vase so leicht zu er
zeugen sind. Durch ihre Funktion im Gefäßdekor erhalten sie aber in der 
griechischen Kunst einen immer deutlicher hervortretenden Charakter. Sie 
werden schon auf dieser frühen Vase zu einer Dreiteilung des noch kaum 
gespannten Vasenkörpers verwendet. Diese Dreiteilung wird im Laufe der 
Entwicklung immer klarer zur Vorstellung eines tektonischen Aufbaus des 
Gefäßes aus Sockel, Wandung und Schulter verwendet. Man kann diese 
Entwicklung, mit der die Abstreifung submykenischer Dekorationselemente 
Hand in Hand geht, sowohl bei den Halshenkelamphoren35 als auch bei 
den Bauchhenkelamphoren36 verfolgen, welche den Prototyp der Amphora 
804 darstellen. Im 10. Jahrhundert beginnt der Prozeß der Abdeckung der 
tongrundigen Vasenoberfläche mit schwarzem Firnis, der zu den kompakten 
und wuchtigen Vasen protogeometrischer Zeit führt37. Die Aussparung eines 
tongrundig belassenen Streifens in der Henkelzone, der oben und unten von 
drei horizontalen Firnisstreifen begleitet wird, gibt die Möglichkeit, schon 
auf dieser Stufe Friese aus verschiedenen, rhythmisch nebeneinander gereih
ten geometrischen Elementen zu füllen38. Diese können auch vertikal ge
stellt werden und nehmen damit das an der Amphora 804 beobachtete Aus
einanderstemmen der horizontal sich spannenden Dekorationselemente vor
weg. Schon in submykenischer Zeit wird, wie bei einem Skyphos von der 

3 3 K ü b l e r , Neufunde aus der Nekropole des 11. und 10. Jahrhunderts, S. 14, 
T a f . 9 , aus G r a b 24 Inv . 920 ; D e s b o r o u g h , Protogeometric Pottery, S. 3 . 

3 4 V g l . H i m m e l m a n n - W i l d s c h ü t z , „ D i e M ä a n d e r au f geometr i schen G e f ä ß e n " , 
S. 36 , A n m . 10. 

3 5 Z . B . K . K ü b l e r , „ K e r a m e i k o s , Ergebn isse der A u s g r a b u n g e n : D i e F r ü h z e i t " , 
i n : H . Berve (Hrsg . ) , Das neue Bild der Antike, L e i p z i g 1942, B d . 1, S. 3 5 - 5 0 , 
A b b . 1 8 - 2 5 . 

3 * K ü b l e r , „ K e r a m e i k o s " , A b b . 2 4 - 2 7 . 
3 7 V g l . D e s b o r o u g h , Protogeometric Pottery. 
3 8 Z . B . be i der h ier T a f . 2 w i e d e r g e g e b e n e n D e c k e l a m p h o r a , K e r a m e i k o s Inv . 

2131 aus G r a b 39 , K ü b l e r , Neufunde aus der Nekropole des 11. und 10. Jahr
hunderts, T a f . 12; D e s b o r o u g h , Protogeometric Pottery, S. 37 , T a f . 6. 
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Athener A k r o p o l i s in Heidelberg3 9 , die Wel len l in ie durch das Z i c k - Z a c k -
band ersetzt, das eine immer klarere F o r m erhält, w ie z. B. die Leky thos 
921 v o m Kerameikos zeigt40. A l s Sonder form, die m a n sich durch die 
Fü l lung der v o n oben hereinragenden Zacken entstanden denken könnte , 
findet m a n sehr ba ld schon (wie auf dieser Lekythos ) das Band l iegender 
Dreiecke u n d auch die Rautenkette (Ta f . 2) , die nicht in jedem Fall durch 
Verschieben zweier Z i ck -Zack l in i en gegeneinander entstanden sein muß 4 1 . 
D i e Dreiecke in den Friesen k ö n n e n steiler u n d spitzer werden in der F o r m , 
w i e m a n sie a m oberen Sockelrand der A m p h o r a 804 beobachtet, und a l l 
mähl ich dringt das zukunftsreiche M o t i v des M ä a n d e r s in den Vasendekor 
ein: zunächst als in mehreren paral lelen Linien geführtes, streifiges U m l a u f 
muster (Ta f . 4)42 , sodann w i rd es aus zwei paral lelen Randl in ien gebildet 
u n d i m Inneren zunächst mit Punkten oder mi t Z i ck -Zack l in ien , schließlich 
m i t Schrägschraffur gefül lt (Ta f . 3 ; 4)43. 

D i e zweite Oberf läche, die die Ge fäße durch die Abdeckung mi t G l a n z t o n 
erhalten hatten, w i rd n u n immer mehr durch Ornamentstre i fen aufgebro
chen, die gegeneinander durch das einfache R a h m e n m o t i v der Scharen 
hor izonta ler Firnisstreifen getrennt sind. In nuce ist z. B. auf der Pyx i s 
(Ta f . 3)44 aus G r a b 1 i m Kerame ikosmuseum ein Kompos i t i onsschema 
anzutreffen, das für den A u f b a u der monumenta l en A m p h o r a 804 noch be
deutungsvol l ist. Der Sockel w i rd nach oben durch eine Zackenl i tze abge
schlossen. Darüber sitzt an der Stelle der breitesten A u s l a d u n g des Gefäßes 
eine Grupp ierung v o n Ornamentstre i fen, die ein breiteres M i t t e lmo t i v 
(Mäander i m Wechsel m i t vertikalen Fischgrätenstäben u n d Schachbrett
muster) v o m R a h m e n m o t i v einer Z ick -Zack l in ie zwischen Parallelenscharen 
begleitet sein läßt. Eine Kleinigkeit zeigt, w ie offen das System aber auf 
dieser Stufe noch ist. D i e Parallelenscharen unter dem Mäanderstre i fen u m 
fassen vier, u n d nicht drei hor izonta le Linien. 

W a s den M ä a n d e r angeht, so k o m m t es in strenggeometrischer Ze i t zu 
der kanonischen F o r m des Hakenmäanders , „bei der die drei langen Balken 
des nach l inks überkippenden Hakenmäanders rechtsläufig schraffiert s ind, 
die drei kurzen l inksläufig"4 5 . M i t dieser Dynamis ierung geht eine for t 
schreitende Straffung und Spannung des Vasenkörpers zusammen, der sich 

39 Desborough, Protogeometric Pottery, S. 2, Taf. 1. 
*° Kübler, Neufunde aus der Nekropole des 11. und 10. Jahrhunderts, Taf . 4, 

Inv. 921 aus Grab 22; Desborough, Protogeometric Pottery, S. 71. 
41 Vgl. unten, Anm. 71. 
« Kübler, Die Nekropole des 10. bis 8. Jahrhunderts, Taf . 42, Inv. 898 aus 

Grab 7, 2. Hälfte des 10. Jahrhunderts v. Chr. 
« Kübler, Die Nekropole des 10. bis 8. Jahrhunderts, Taf . 26, Inv. 254 aus 

Grab 74, Wende 10./9. Jahrhundert v. Chr.; Coldstream, Taf. 2 h, Early Geo
metrie II. 

** Kübler, Die Nekropole des 10. bis 8. Jahrhunderts, Taf . 51, Inv. 2135 aus 
Grab 1, Wende 10./9. Jahrhundert v. Chr. 

45 Himmelmann-Wildschütz, „Der Mäander auf geometrischen Gefäßen", S. 26. 
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bei den Amphoren (Taf. 4)44 zusehends der Eiform der Amphora 804 
nähert. Die Streifensysteme nehmen immer bestimmter auf die Gefäßform 
Rücksicht, indem bei den Halshenkelamphoren die Schulter dunkel bleibt, 
die Zone der breitesten Ausladung durch breite, gewöhnlich triadisch ge
gliederte Ornamentstreifen betont wird und die Sockelzone durch schmale, 
jedenfalls aber untergeordnete Streifen aufgelockert wird. Am Hals, der 
durch die Henkel in zwei Ansichtsseiten zerlegt ist, erscheinen „Mäander
bilder", die aber mit ihrem breiten Mittelmotiv und der gestaffelten Rah
mung zur Komposition der umlaufenden Streifen am Hals der Amphora 804 
hinzuführen scheinen. Nicht selten ist das Mittelmotiv am Hals ein wenig 
aus der mathematischen Mitte nach unten verrückt. Auch bei den Streifen 
auf dem Körper, deren Mittelachse fast nie eine genaue Symmetrieachse ist, 
fällt diese Mittelachse gewöhnlich nicht mit der Linie der weitesten Aus
ladung des Gefäßes zusammen, sondern liegt ein wenig darüber, um einen 
reißbretthaften Eindruck der Dekoration zu vermeiden47. Bei den Bauch
henkelamphoren48, bei denen der oder die Mittelstreifen am Hals umlaufen, 
wird die Henkelzone im sogenannten Metopenstil durch senkrecht gestellte 
Ornamentstäbe unterbrochen. Auch das findet sich bei der Amphora 804 
wieder, wenn auch in einem weiterentwickelten Stadium. Schon in streng
geometrischer Zeit hat sich die Durchbrechung der zweiten Oberfläche auf 
das ganze Gefäß ausgedehnt, insofern, als die dunkel belassenen Streifen 
den Rhythmus der Streifenabfolge nicht mehr eigentlich unterbrechen, son
dern in ihn einbezogen sind. Man kann aber noch nicht von der geschlos
senen Aufeinanderfolge der Streifen sprechen wie bei der Amphora 804. 
Die Form ist nun aber so reif, daß sie zu einer Steigerung durch Monumen-
talisierung fähig ist49. 

Als ein noch vor der Amphora 804 entstandenes Werk wird die Amphora 
805 (Taf. 5)50 angesehen. Bei ihr ist die Sockelzone verhältnismäßig hoch hin
aufgeführt und wird interessanterweise durch sechs etwa gleichbreite dunkel 
gefirniste Bänder gegliedert, die von fünf tongrundig belassenen Streifen mit 
je zwei parallelen Firnislinien darinnen unterbrochen werden. Nach oben ist 
der hohe Sockel durch eine im üblichen Sinne gerahmte Zackenlitze abge
schlossen. Die Ornamentstreifen darüber sind gegeneinander wie bei der 
Amphora 804 durch das siebenteilige Rahmenmotiv der punktierten Gitter
kette mit begleitenden Parallelenscharen getrennt. Die „Wandung" bietet 
hier nur Platz für den Fries sphärischer Zweiecke. Die „Henkelzone" ist 

44 Kübler, Die Nekropole des 10. bis 8. Jahrhunderts, Ta f . 47, Inv. 1256. Einzel
fund, W e n d e zum 2. Viertel des 8. Jahrhunderts. 

47 Himmelmann-Wildschütz, „Der Mäander auf geometrischen Gefäßen", S. 11. 
« Kübler, Die Nekropolen des 10. bis 8. Jahrhunderts, Ta f . 46-48. 
49 Vgl. Matz , Geschichte der griechischen Kunst, Bd. 1, S. 60. 
50 Kahane, „Entwicklungsphasen der attisch-geometrischen Keramik", S. 476, 

Taf . 24. 
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m i t e inem breiten Streifen verziert, in d e m in den M e t o p e n Swast iken auf 
e inem Mäandersocke l erscheinen. D i e „Schul terzone" darüber ist i m hor i 
zonta len Sinn zweigeteilt. D e r H a l s ist nur zu etwas mehr als der Hä l f t e er
hal ten, bietet aber in seinem unteren Te i l eine aufschlußreiche Vergleichs
mögl ichkei t z u m H a l s der A m p h o r a 804. Uber zwe i schmaleren Streifen 
liegt in der wahrscheinl ichen M i t t e des Halses ein überdimensionaler 
H a k e n m ä a n d e r . A l l e Streifen sind v o n d e m R a h m e n m o t i v eingefaßt. D a s 
System ist einfacher in seiner A d d i t i o n u n d kennt noch nicht die geistreiche 
Verschränkung w ie bei der A m p h o r a 804, bi ldet aber g le ichwohl eine n o t 
wendige , nahe Vors tu fe dazu. 

W e n n m a n die hier in großen Schritten nachvol lzogene dreihundert jährige 
Entw ick lung bedenkt , dann erkennt m a n die prinzipiel le Übere ins t immung 
m i t der w o h l e twa den gleichen Ze i t r aum e innehmenden Entwick lung 
mündl icher Ep ik vor H o m e r . A u f beiden Seiten s ind die Einzelheiten in 
O r n a m e n t b z w . Formelgut schon lange präsent. A b e r der Blick ist zunächst 
auf das Einzelne gerichtet, kleinere Einzelheiten werden strukturiert, die 
V e r w e n d u n g der Mi t te l ist relativ beliebig. G e w i ß läßt sich eine geradlinige 
Entwick lung v o n den A n f ä n g e n bis zur zeitlich letzten Vors tu fe ( A m p h o r a 
805) bei der frühgriechischen Vasenmalerei ablesen (und bei der Ep ik er
schließen), aber erst durch die A m p h o r a 804 einerseits und die Utas anderer
seits k o m m t es i m Z u s a m m e n h a n g mi t der in beiden Bereichen neuen A u f 
gabe der Strukturierung einer G r o ß k o m p o s i t i o n (die hier betrachteten f rüh 
griechischen Vasen s ind zwischen 50 u n d 70, i m Höchst fa l l gegen 80 c m 
hoch, also nicht monumenta l ) zu einer w o h l nicht no twend ig fo lgenden 
Au fg ip fe lung der Kunst , in der alle Bauglieder eine neue, unverwechselbare 
Funk t i on i m Ganzen des Kunstwerkes erhalten51 . 

3 . 

A u c h bei dem Versuch, die Struktur der Odyssee zu erfassen, müssen i m 
Sinne v o n Arbeitshypothesen Voraussetzungen gemacht werden. Z u ihnen 
gehört vor al lem die A n n a h m e v o n der Einheit des Werkes in dem uns 
vorl iegenden Text 5 2 . D a v o n unberührt bleibt die Richtigkeit der Beobach-

51 Z u r A m p h o r a Athen 803 (Schweitzer, Die geometrische Kunst Griechenlands, 
S. 41, Taf . 35), die über die A m p h o r a 804 noch hinausgeht und in der sich 
die Krise des geometrischen Formbegriffs schon ankündigt, vgl. Andreae, „ Z u m 
Dekorationssystem der geometrischen A m p h o r a 804 im Nationalmuseum 
Athen" . 

5 2 Auch auf die philologische Odysseeanalyse kann hier naturgemäß im einzelnen 
nicht eingegangen werden. Nachdem die Auffassung, die Odyssee stamme von 
mindestens zwei bis drei Dichtern, sich lange gehalten und dann Schadewaldt 
mit einem von Homer , dem Iliasdichter, verfaßten Heimkehrerepos und Erwei
terungen durch einen Dichter B gerechnet hatte, mehren sich neuerdings die 
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tung , d a ß in unserer Odyssee zwe i verschiedene M o t i v k o m p l e x e E i n g a n g 
g e f u n d e n h a b e n : I rr fahrten u n d A b e n t e u e r auf der e inen u n d d ie H e i m k e h r , 
i m Fal le des O d y s s e u s als das herausragendste ,He imkehrersch icksa l ' unter 
mehreren (auch episch gestalteten) N o s t o i auf der anderen Seite. D e r D ichter 
h a t d ie be iden K o m p l e x e i m wesent l ichen nache inander dargestel l t , u n d s o 
ist das W e r k in e inem g a n z äußeren Sinne in z w e i g roße T e i l e geteilt : 
1) I rr fahrten bis zur A n k u n f t in I t haka (a-^) , 2) H e i m k e h r bis zur W i e d e r 
e r k e n n u n g durch Pene lope (v-co), w o b e i d ie zunächs t n u r äußere Sequenz 
eine innere V e r t i e f u n g er fährt , i n d e m au f d ie äußere die innere H e i m k e h r 
fo lgt5 3 . D e n n , in I t h a k a angelangt , findet O d y s s e u s durch mancher le i äußere 
u n d innere W i d e r s t ä n d e z u sich selbst i m S inne einer inneren H e i m k e h r . 
So ist d ie Odyssee das U r b i l d der Dars te l l ung des M e n s c h e n , der nach l a n 
g e m Umher i r ren nicht nur he imkehr t , s ondern zu sich selbst k o m m t . 

W e r n u n v o n der Utas ausgehend die S t ruktur der Odyssee in den Gr i f f 
z u b e k o m m e n sucht, w i r d zunächst m a n c h e G e m e i n s a m k e i t e n feststellen. 
D e n n auch die Odyssee k e n n t eine drei fache G l i e d e r u n g einzelner Szenen 
u n d auch größerer Z u s a m m e n h ä n g e . In gewisser W e i s e k a n n m a n sogar 
eine tr iadische G l i ederung i m ganzen entdecken, so in der drei fachen G l i e 
de rung des W e g e s , den Odysseus bis zur H e i m k e h r zurücklegt : I d ie Irr 
fahr ten v o n T r o j a bis zu K a l y p s o bei den P h ä a k e n erzähl t (>•-(*), I I d ie 
Irr fahrten v o n K a l y p s o bis zur A n k u n f t auf I t h a k a (E -9), I I I d ie H e i m k e h r 
u n d R a c h e h a n d l u n g auf I t haka (v ff.). D o c h ist der E indruck des T r i ad i schen 
verwischt durch eine e igentüml ich verschränkte Invers ion (Darste l lung der 
N o s t o s - T e i l e in der Re ihen fo lge II, I , I I I ) , so d a ß die Dre ierg l iederung stark 
gelockert scheint. 

D e r gleiche E indruck ergibt sich bei den fü r d ie G l i ederung der Utas so 
wicht igen drei Ebenen : innere M o t i v a t i o n , äußere Ebene , Göt terebene in 

S t i m m e n , die , w i e f rüher schon R e i n h a r d t , Fr iedr ich K l i ngner , U v o H ö l s c h e r 
u . a. , d ie Odyssee w i e d e r als das E p o s eines (mi t d e m I l iasdichter n icht i den 
t ischen) D ichters begre i fen , vgl . A . H e u b e c k , Der Odyssee-Dichter und die I l ias, 
E r l angen 1954 (mi t w ich t igen H i n w e i s e n auf d ie Versch iedenar t igke i t der d ich 
terischen T e c h n i k v o n Utas- u n d Odyssee -D i ch te r ) ; F. E i c h h o r n , Homers 
O d y s s e e , G ö t t i n g e n 1965; G . B l ü m l e i n , Die Trugreden des Odysseus, D i s s . 
F r a n k f u r t a. M . 1971; H . Erbse , Beiträge zum Verständnis der Odyssee , Ber l in 
1972; H . Eisenberger , Studien zur O d y s s e e (Pal ingenesia . 7) , W i e s b a d e n 1973; 
W . M a r g , „ Z u r E igenar t der Odyssee", Antike und Abendland B d . 18/1973, 
S. 1-14; R . Friedrich, Stilwandel im homerischen Epos (Bibliothek der klassi
schen A l te r tumswissenscha f t , N . F. 55) , H e i d e l b e r g 1975 ( D i e Odyssee als 
H o m e r - M i m e s i s in e i n e m g e w a n d e l t e n Stil, Ep i s i e rung des novel l i s t ischen 
Stoffes). 

5 3 V g l . E i chhorn , Homers O d y s s e e , S. 158 ff. , u n d schon D r e r u p , Das fünfte 
Buch der I l ias, S. 433. D i e Odyssee ist so das erste Beispie l e iner zweigete i l ten 
G r o ß k o m p o s i t i o n , w i e sie später für H e s i o d u n d d ie frühgriechischen K o s m o l o 
gien charakterist isch w i r d . A l l e rd ings ist d ie Z w e i t e i l u n g in der Odyssee ü b e r 
lagert v o n anderen St rukturpr inz ip ien . D i e , innere H e i m k e h r ' ist n icht streng 
auf den 2. T e i l beschränkt , sie vo l l z i eh t sich in e i n e m ersten wicht igen Schritt 
schon bei d e n P h ä a k e n (vgl. bes. 1 1 ff.). 
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der Odyssee. A u c h in der Odyssee l ösen innere E m p f i n d u n g e n H a n d l u n g e n 
aus oder s ind u m g e k e h r t H a n d l u n g e n v o n ,seelischen' R e a k t i o n e n begleitet. 
U n d d o c h s ind die drei Ebenen nicht , w i e in der Mas, k la r gegeneinander 
abgrenzbar , an Hand lungsscharn ieren mi te inander v e r k l a m m e r t . V i e l m e h r 
gehen d ie Ebenen in starker Ver f lechtung ine inander über . D iese D i f f e renz 
zwischen be iden E p e n beruht indessen n icht auf e inem wi l l kür l i chen K o n 
s t ruk t i onsmechan i smus , sondern auf einer jewei ls verschiedenen inneren A n 
schauung v o m M e n s c h e n . Es ist längst gesehen w o r d e n , w o r i n die Un te r 
schiede i m M e n s c h e n b i l d der beiden E p e n bestehen5 4 : d ie Gesta l ten der 
Utas s ind k lar , in sich einheit l ich, fast statisch in sich r u h e n d , o h n e innere 
E n t w i c k l u n g . W e n n Achi l l s Ehre verletzt ist, zürnt er. D i e Geste des Z ü r n e n s 
ist eine k lare , geradl in ige H a l t u n g des H e l d e n , au f d ie w i e auf eine feste 
G r ö ß e das äußere Geschehen der Was pro j i z ier t w e r d e n k a n n . D e r Z o r n 
k a n n umsch lagen , abebben u n d ver löschen, d ie Gerad l in igke i t der Gesta l t 
ist aber in jeder Phase v o r h a n d e n u n d sichtbar. D i e Gesta l ten der Odyssee 
s ind anders. Odysseus ist listig, verschlagen, „reich an E in fä l l en " , u n d u r c h 
sichtig. Er k a n n lügen u n d zeigt sich in al len Schwier igkeiten u n d V e r w i c k 
lungen i m m e r wieder v o n einer neuen Seite. Schon d ie Charakter i s ierung 
der Eigenschaften des Odysseus durch Eph i theta m i t der V o r s i l b e 7toXtS-
(TOXUTXIXI;, 7toXuTpo7io<;, 7uoXü[i.y)Ti?) zeigt an, w i e sich H a l t u n g e n so for t in 
H a n d l u n g e n (Widers tehen gegenüber L o c k u n g e n , Zerre ißen v o n B i n d u n g e n 
usw. ) umsetzen . H a l t u n g e n u n d H a n d l u n g e n k ö n n e n s tändig ine inander 
umsch lagen ; sie b le iben v ie l fach nicht auf einer L in ie , sondern machen 
gle ichsam W e l l e n b e w e g u n g e n durch. D a s gilt auch fü r d ie meisten anderen 
Gesta l ten der Odyssee. Dah in te r steht ein neues, gegenüber der Mas g e w a n 
deltes Menschenb i l d , das den Menschen nicht m e h r als in sich geschlossen 
u n d ruhend , sondern als flexibel u n d geschmeidig i m Reagieren auf d ie 
S i tuat ion sieht, denen er ausgesetzt ist - hierin auf d e m W e g e zu d e m 
neuart igen Erfassen des Menschen auch in seiner G e f ä h r d u n g in der L y r i k . 
Dieses neue Menschenb i l d gestattet k a u m die Dars te l lung v o n H a n d l u n g e n 
u n d inneren V o r g ä n g e n auf zwe i verschiedenen, in A k t i o n u n d R e a k t i o n 
aufe inander bezogene Ebenen , sondern führ t zu e inem ständigen Ine inander , 
ja fast E inswerden v o n seelischen V o r g ä n g e n u n d H a n d l u n g e n . 

W i e steht n u n dazu die Götterebene? Sie manifest iert sich v o r a l lem in 
den beiden Gö t te rver sammlungen b z w . -beschlüssen ( im a u n d e), die d ie 
H e i m k e h r des Odysseus auslösen u n d ermögl ichen. Es gibt auch in der 
Odyssee Gegensätze u n d Parteiungen unter den Gö t te rn , so zwischen 
A thene , der Schutzgött in des Odysseus , u n d Pose idon , der als d ie h e m 
m e n d e Ins tanz wegen der B l endung des Z y k l o p e n zürnt u n d Unhei l über 

54 Vgl. H . Fränkel, Dichtung und Philosophie des frühen Griechentums, New 
York 1951, S. 120 ff. 
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Odysseus häuf t . A b e r es k o m m t keine eigentliche Gö t te rhand lung in Gang 5 5 . 
D e n n bei der a m Beginn des Epos dargestellten Gö t te rver sammlung ist 
Pose idon , der einzige Gegenspieler der A thene u n d d a m i t auch ihres 
Schützlinges Odysseus , abwesend. In der K e r n h a n d l u n g der Odyssee ist 
demzufo lge das Schicksal des H e l d e n nur noch v o n e i n e r Got the i t be 
s t immt , die Odysseus schützt u n d lenkt , w ä h r e n d die widerstreitenden göt t 
l ichen M ä c h t e nur in der F o r m der nachgeholten Erzäh lung , näml ich in den 
,Apo logen ' , a lso der Erzäh lung des Odysseus über seine Irrfahrten bei den 
Phäaken , z u m Z u g e k o m m e n 5 6 . M a n sieht schon hier, w i e eigentümlich 
gebrochen die göttl iche Ebene in der Odyssee ist. D i e Gegenspieler, aus 
deren Zusammentre f fen sich eine Göt te rhand lung entwickeln könnte , s ind 
auf zwei verschiedene Erzählebenen verteilt, so daß sie gar nicht e inander 
konfront ier t werden können . Es gibt a lso in der Odyssee keine Gö t te rhand 
lung, die eine eigene Ebene darstellte u n d bei K n o t e n p u n k t e n der H a n d l u n g 
in dramatischer Kor respondenz zu den menschlichen H a n d l u n g e n stünde. 
D i e F o r m , in der die Ebene des Gött l ichen in der Odyssee ins Spiel k o m m t , 
ist die der Führung u n d L e n k u n g , näml ich des Odysseus durch Athena5 7 . 
Bei dieser direkten u n d unablässig nachhelfenden A r t des Eingreifens der 
A t h e n a in die menschliche H a n d l u n g biegt die göttliche Linie in e inem viel 
direkteren Sinne in die menschliche Ebene ein, als dies in der llias mögl ich 
wäre . 

I m ganzen zeigt sich also, daß die drei Ebenen der llias in der Odyssee 
nicht mehr k lar vone inander getrennt u n d nicht mehr gleichgewichtig gegen
einander abgesetzt s ind, so daß sie nicht z u m Gerüst eines triadischen A u f 
baus hätten werden können . D i e alten Strukturelemente w i rken in der 
Odyssee in gewisser We i se fort , erfüllen jedoch nicht mehr die tragende 
Funkt ion , die sie in der llias ausüben. A u c h lebt ja , w i e längst gesehen w o r 
den ist, das epische Formelgut der ,oral poetry ' in der Odyssee weiter, 
ohne daß diese zur ,mündl ichen Dichtung ' gerechnet werden kann5 8 . 

D i e Gesamtkompos i t i on der Odyssee m u ß also auf anderen A u f b a u p r i n 
zipien beruhen. 

55 Vgl. U. Hölscher, Untersuchungen zur Form der Odyssee (Hermes Einzel
schriften. 6), Berlin 1939, S. 51: „Eine Götterhandlung, die auch nur den Schein 
einer Kontinuität erweckte, gibt es in der Odyssee nicht mehr." 

56 Die einzige Ausnahme ist das Eingreifen Poseidons mit dem Seesturm vor der 
Ankunft des Odysseus bei den Phäaken (E 282 ff.). Vgl. Heubeck, Der Odyssee-
Dichter und die llias, S. 84. 

57 Vgl. M . Müller, Athene als göttliche Helferin in der Odyssee, Heidelberg 1966, 
und Hölscher, Untersuchungen zur Form der Odyssee, S. 83 ff. 

58 Einige Homerforscher (z. B. Kirk) haben auch die Odyssee als rein mündliche 
Dichtung bezeichnet (vgl. Heubeck, Die homerische Frage, S. 142 f.). Reiches 
Material über die Anwendung der Dreizahl als Kompositionsmittel bei F. Stür
mer, Die Rhapsodien der Odyssee, Würzburg 1921, S. 569 ff. 
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D i e Odyssee weist nicht, w i e die Utas, ein i m wesentl ichen einsträngiges 
Nache inander v o n k lar gegeneinander abgegrenzten Te i l en auf , sondern ist 
durch eine kompl iz ier te Mehrsträngigkei t charakterisiert. F i xpunk te der 
Erzäh lung s ind die Stationen, die Odysseus in gradl in igem Fortschreiten bis 
zu seiner H e i m k e h r durchläuft (vgl. Schema 2). 

A b e r der Dichter beginnt nicht m i t der chronologisch ersten Station (dies 
wären die Abenteuer bei den K i k o n e n ) , sondern auf der vorletzten Stat ion 
der Irrfahrten (Aufentha l t bei K a l y p s o auf der Insel Ogyg ia ) . A u c h die Utas 
beginnt ja, w a s die Geschehnisse des Tro ischen Krieges i m ganzen betrifft, 
sozusagen kurz vor Schluß, i m neunten Kriegsjahr. A b e r die voraufgehen
den Ereignisse werden in der Utas nur durch Ansp ie lungen bekannt , w ä h 
rend in der Odyssee die chronologisch dem A n f a n g des Epos voraufgehen
den Ereignisse in ausführl icher Darste l lung in aller F o r m nachgeholt w e r 
den, u n d zwar an späterer Stelle chronologisch zurückschreitend in e inem 
Erzählstrang, der dann in kunstvol ler Verf lechtung in eine best immte Station 
hineingeholt wird5 9 . So besteht das Kompos i t ionsgesetz der Odyssee dar in, 
daß verschiedene Stränge v o n mehreren Seiten an jeweils einer Station z u 
sammengef lochten werden. 

D i e Erzählung der Odyssee erhebt sich über d e m Götterbeschluß zur 
H e i m k e h r des Odysseus . D i e erste Station und dami t der erste F i x p u n k t 
b z w . ,Hand lungsknoten ' der Erzählung ist der Au fentha l t des Odysseus 
bei K a l y p s o auf der Insel Ogyg ia . W ä h r e n d er hier ist, beschließen die G ö t 
ter seine Rückkehr u n d begibt sich A thena in Gestalt des Mentes nach 
I thaka, u m Te lemachos zur Erkundigungsfahrt nach d e m Schicksal seines 
Vaters Odysseus zu bewegen. Für den Leser (bzw. Hörer ) ist der Schauplatz 
des Geschehens in den ersten vier Büchern nacheinander: Ogyg ia , der O l y m p , 
I thaka, Py los (Besuch des Te lemachos bei Nestor) , Sparta (Besuch des Te le 
machos bei Mene laos ) , bis dann i m 5. Buch wieder Ogyg ia z u m O r t der 
Erzäh lung wird . Strukturiert w i rd diese A b f o l g e so, daß die anderen Schau
plätze in Seitenlinien in den Hand lungsknoten der Haupterzäh lung , hier 
den Aufentha l t des Odysseus in Ogyg ia , verwoben werden. Dies gilt ins
besondere für die in diesem Sinne untergeordnete Telemachie , in der m a n 
zwar wenig über das Schicksal des Odysseus erfährt, in der aber durch die 
Darste l lung der Heimkehrerschicksale anderer He lden der noch ausstehen
den H e i m k e h r des Odysseus Relief und T ie fe gegeben w i rd u n d Te lemachos 
für die Entschlossenheit seines Hande lns i m zweiten Te i l heranreift. Z u 
gleich sind sowoh l in dem Aufentha l t der A thena in I thaka als auch in der 

59 Dahinter steht freilich der tiefgreifende Unterschied, daß die Utas von einer 
,Episode' im neunten Kriegsjahr handelt, während das ganze Schicksal des 
Odysseus nach der Eroberung von Troja bis zur Heimkehr Gegenstand der 
Odyssee ist. Über den Unterschied beider Epen in dieser Hinsicht vgl. W . Kull-
mann, „Vergangenheit und Zukunft in der Utas", dse. Zs. Bd. 2/1968, S. 15-37. 
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Telemachie die Vorgänge um Penelope innerhalb der Seitenstränge in die 
Erzählung einbezogen. 

Nach den Vorbereitungen und schließlich der erlebnisreichen Fahrt von 
Ogygia nach Scheria (e), ist der Aufenthalt bei den Phäaken, das Zusam
mentreffen mit Nausikaa und die Aufnahme dort der nächste Handlungs
knoten der Erzählung. In ihn werden zwei Seitenstränge eingeflochten, die 
chronologisch voraufliegende Ereignisse hereinholen: die Lieder (bzw. die 
Epen) des Demodokos mit der Darstellung von Ereignissen um Troja, an 
denen Odysseus beteiligt war (Streit mit Achill, List mit dem hölzernen 
Pferd) und dann besonders durch die sog. Apologoi, die ausführlichen Er
zählungen des Odysseus über seine Irrfahrten von Troja bis Ogygia ( i - ( * ) > 

von der Haupthandlung, in der von Odysseus - abgesehen von den direkten 
Reden - in der dritten Person die Rede ist, abgesetzt als Binnenerzählung in 
der Erzählung durch die Form des Ich-Berichtes (ohne auktoriale Erzähl
elemente)60. Diese Erzählung ist auch ihrem Umfang nach das spiegelbild
liche Pendant zur Telemachie; sie berichtet, was Telemachos zu erfahren 
gesucht hatte. Hier herrscht der Charakter des Abenteuers vor: die Begeben
heiten bei den Kikonen, den Lotophagen, den Kyklopen und bei Kirke 
zeigen dies deutlich. Die im Anschluß an die Erlebnisse bei Kirke geschil
derte Fahrt in die Unterwelt (die sog. Nekyia) bringt in ihrem zweiten Teil 
innerhalb dieses Seitenstranges der Erzählung noch einmal gleichsam in 
einer Schleife ein chronologisches Zurückschreiten: das Zusammentreffen 
des Odysseus mit Agamemnon, Achill und Aias knüpft im Bericht über 
deren Schicksal noch einmal an den Ausgang des troischen Krieges an. 
Telemachie und Apologoi haben hinsichtlich der Erzählstruktur (als ,andere' 
Handlung) etwa denselben Status. Gerade durch die Ausschließlichkeit, mit 
der Odysseus von Anfang an auf dem Heimkehrwunsch insistiert, erhält 
alles andere Episodencharakter. Es geht in der Tat e i n e Linie von Ogygia 
über Scheria nach Ithaka. 

Die nächste Station auf dem Weg des Odysseus, die wir als Handlungs
knoten bezeichnen können, ist Ithaka. Verschiedene Erzählstränge laufen 
hier zusammen. Zunächst ist es die Fahrt und Ankunft des Odysseus, sein 
Erwachen und Erkennen der Heimat bis zum Eintreffen bei dem Schweine
hirten Eumaios. In diesen Handlungsknoten werden nun aber auch wieder 
Seitenstränge mit chronologisch zurückschreitender Erzählung eingeflochten; 
so die ,Lügenerzählung' des Odysseus bei Eumaios, die von einer fingierten 
Begebenheit mit Odysseus und Menelaos handelt (y 462-503), und sodann 
vor allem die sogenannte ,zweite Telemachie' (o 1-300), die unter der 
Fiktion einer chronologischen Gleichzeitigkeit mit der Rückkehr des Odys
seus über 300 Verse hin eine Schilderung der Abfahrt von Sparta, wo Tele-

40 Vgl. die hervorragende Analyse der Erzählebenen bei W. Suerbaum, „Die Ich-
Erzählungen des Odysseus", dse. Zs. Bd. 2/1968, S. 150-177. 
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machos bei Menelaos zu Gast war, und der Fahrt über Pylos bis nach Ithaka 
enthält, wobei die Schilderung gar nicht direkt in die Ankunft des Tele-
machos auf Ithaka mündet, von der erst fast 200 Verse später die Rede ist 
(o 495 ff.). 

Als Wegstation des Odysseus vom Gehöft des Eumaios deutlich abgesetzt 
ist die Polis, in die Odysseus zusammen mit Eumaios geht (p 182 ff.). Hier 
und besonders vor und im Hause des Odysseus selbst spielen die nächsten 
Ereignisse (Planung und Ausführung des Freiermordes, Wiedererkennung 
mit Penelope). Auch auf dieser Station finden sich erneut chronologisch 
rückschreitende Seitenstränge, und zwar einerseits in den Trugreden des 
Odysseus vor Penelope (* 165-307, mit Unterbrechungen), in denen, zwar 
in der Vermischung mit dem fingierten Trug, wiederum von Troja die Rede 
ist (187), aber auch von einzelnen Erlebnissen auf dem Wege zur Heimkehr 
(Verlust der Gefährten, Aufenthalt bei den Phäaken), und sodann - als 
Pendant zu den Trugreden - nach der Wiedererkennung durch Penelope in 
der Erzählung des Odysseus von seinen Abenteuern vor Penelope, die im 
Text der Odyssee zwar nur wenige Verse ausmacht (ip 310-341), aber doch 
eine vollständige Rekapitulation der Irrfahrten (also den Inhalt von e-n) 
enthält, nun freilich in der chronologisch fortschreitenden Reihenfolge (also 
i-H, E-9). 

Wenn wir als letzte Station der Haupterzählung noch den Gang des 
Odysseus zum Landgut seines Vaters Laertes (i)> 344 - co Ende) hinzufügen, 
so mußte hier lange Zeit mit dem Widerspruch mancher Homerforscher ge
rechnet werden, die diesen Schluß der Odyssee wegen seiner sachlichen und 
sprachlichen Besonderheiten von dem übrigen Werk abtrennen wollten. 
Neuerdings mehren sich die Stimmen derer, die für die Echtheit der Schluß
szene eintreten61. Im Hinblick auf die Erzählstruktur finden wir auch hier 
die gleiche, für die Odyssee im ganzen charakteristische Technik, Seiten
stränge mit chronologischem Rückblick hereinholen. In der sogenannten 
,zweiten Nekyia' (w 1-204), in der die Freier im Hades, aber auch die 
Begegnung: Achill - Agamemnon in der Unterwelt mit Gesprächen über 
Vorgänge vor Troja gezeigt werden, ist dies besonders deutlich. 

Die Überlegungen zu Struktur und Aufbau der Odyssee legen nahe, mit 
dem überlieferten Schluß auch in der Konzeption den Abschluß des Werkes 
zu sehen. Denn die Volksversammlung (w 413-471) und die Friedensstif
tung durch Athene (w 546-548) am Schluß bilden die reziproke Entspre
chung zur Volksversammlung (ß 1-259) und Götterversammlung mit der 

4 ' So z. B. Heubeck, Eichhorn, Erbse, Friedrich. Besonders sorgfältig hat Erbse, 
Beiträge zum Verständnis der Odyssee, S. 166-244, die sachlichen und sprach
lichen Anstöße der Analyse geprüft. Er urteilt S. 244: „Man beschädigt das 
ganze Gebäude, wenn man versucht, sie [die Schlußszene] loszutrennen." 
Schadewaldt hatte den Schluß dem Dichter B zugewiesen. 



2 5 0 B e r n a r d A n d r e a e / H e l l m u t F l a s h a r 

m a ß g e b l i c h e n T e i l n a h m e d e r A t h e n a ( a 2 2 - 9 5 ) a m A n f a n g d e s E p o s 6 2 . W i e 
a m A n f a n g i s t s o a m S c h l u ß d e s W e r k e s d a s b e z i e h u n g s r e i c h e G e f l e c h t d e r 

H a n d l u n g s s t r ä n g e f e s t g e m a c h t , w o b e i d e r A b s c h l u ß a u f f a l l e n d k ü r z e r g e 
h a l t e n i s t a l s d i e a u f d a s g a n z e G e s c h e h e n v o r a u s b l i c k e n d e E i n l e i t u n g . 

D a s A u f b a u p r i n z i p d e r Odyssee i s t v o n d e m d e r Utas w e i t e n t f e r n t . E s i s t 
n i c h t m e h r d a s d e r V e r k l a m m e r u n g v o n g l e i c h b e r e c h t i g t e n W e r k t e i l e n i n 
e i n e m k o n t i n u i e r l i c h e n c h r o n o l o g i s c h e n F o r t s c h r e i t e n , s o n d e r n d a s d e r 
k u n s t v o l l e n , z . T . k o m p l i z i e r t e n V e r f l e c h t u n g v o n S e i t e n s t r ä n g e n m i t c h r o 

n o l o g i s c h e m R ü c k s c h r e i t e n u n d d e r e n A n b i n d u n g a n H a n d l u n g s k n o t e n i n 
e i n e n m e h r f a c h a u f g e h a l t e n e n u n d u n t e r b r o c h e n e n H a u p t s t r a n g 6 3 . D i e 
e i g e n t l i c h e n F i x p u n k t e s i n d d a b e i d i e S t a t i o n e n , a n d e n e n O d y s s e u s s i c h 
a u f h ä l t . I n s i e w e r d e n a l l e H a n d l u n g s s t r ä n g e h i n e i n g e h o l t , w o b e i d e r U n t e r 
s c h i e d z w i s c h e n H a u p t h a n d l u n g e n ( i m S i n n e d e r u n m i t t e l b a r e n E r l e b n i s s e 
d e s O d y s s e u s ) u n d u n t e r g e o r d n e t e n N e b e n h a n d l u n g e n s e k u n d ä r i s t 6 4 . 

I n d i e s e n b e i d e n A u f b a u p r i n z i p i e n e r k e n n e n w i r z w e i g a n z v e r s c h i e d e n e , 
i n s i c h a b e r k o n s e q u e n t e K o n z e p t i o n e n z u r G e s t a l t u n g v o n e p i s c h e n G r o ß -

6 2 A u c h der Verg le i ch m i t der Was spr icht f ü r d ie g e n u i n e Z u g e h ö r i g k e i t des 
Schlusses z u r ü b r i g e n Odyssee. W i e d ie Utas n icht m i t d e m Erre ichen des H a n d 
lungsz ie les ( T ö t u n g H e k t o r s ) ende t , s o n d e r n e ine absch l i eßende A u s s ö h n u n g 
er forder t , k a n n d ie Odyssee n i ch t m i t de r E r re i chung des Z i e l e s ( T ö t u n g der 
Freier , Z u s a m m e n s e i n m i t P e n e l o p e ) e n d e n , o h n e d a ß d ie äußere O r d n u n g der 
L e b e n s b e z ü g e wiederherges te l l t ist. 

* 3 V e r f l e c h t u n g b z w . V e r s c h l i n g u n g als K e n n z e i c h e n der K o m p o s i t i o n der Odyssee 
ist m e h r f a c h h e r v o r g e h o b e n w o r d e n , o h n e d a ß d a r a u s K o n s e q u e n z e n f ü r d i e 
S t ruk tu r der Odyssee i m g a n z e n g e z o g e n w ä r e n . Erbse , Beiträge zum Ver
ständnis der O d y s s e e , S. 249, über d e n Odysseed i ch te r , er sei „ e in V i r t u o s e i n 
der Ver f l ech tung m e h r e r e r H a n d l u n g e n " . H ö l s c h e r , Untersuchungen zur form 
der O d y s s e e , S. 52 , spr icht v o n „ V e r s c h l i n g u n g der Ere ign i s se " ; H e u b e c k , Der 
Odyssee-Dichter und die I l ias, S. 69 f . : „ I n der A r t , w i e h ier d ie dre i verschie 
d e n e n E l e m e n t e der H a u p t h a n d l u n g ( T e l e m a c h i e , N o s t o s , Rache ) i n e i n a n d e r 
versch lungen s ind , [ . . . ] o f f e n b a r t sich das W e s e n des O i y s s e e - D i c h t e r s . " 
H e l l w i g , Raum und Zeit im homerischen Epos, S. 130, über d e n O d y s s e e 
dichter : „ I n seiner Phan tas i e gestaltet sich das gesamte H a n d l u n g s g e f l e c h t . " 
D i e Ilias k e n n t n u r k u r z e R ü c k v e r w e i s e , d i e den sukzess i ven V e r l a u f der H a n d 
l u n g n icht a u f h a l t e n ; d ie Odyssee k e n n t n icht n u r e in chrono log i sches R ü c k 
schreiten, s o n d e r n gestaltet da raus e in K o m p o s i t i o n s p r i n z i p , vg l . H e l l w i g , 
Raum und Zeit im homerischen Epos, S. 4 6 - 5 3 . Ü b e r d ie we i te re E n t w i c k l u n g 
dieser T e c h n i k i n der e r z ä h l e n d e n L i te ra tur vg l . E . L ä m m e r t , Bauformen des 
Erzählens, Stuttgart 51972 ( U 9 5 5 ) , S. 100 ff. 

«4 T z v e t a n T o d o r o v , „ L e R e c i t p r i m i t i f " , Tel Quel B d . 30 /1967 , S. 4 7 - 5 5 (w ieder 
a b g e d r u c k t i n T . T . , Poetique de la prose, Par is 1971, S. 6 6 - 7 7 ) ; deutsch: „ D i e 
Odyssee - A r c h e t y p der E r z ä h l u n g ? " , Alternative J g . 11 /1968, S. 1 8 1 - 1 8 9 ) , 
we i s t auf e in ige A s p e k t e der E r z ä h l s t r u k t u r der Odyssee u n d we i s t (nicht be 
legte) E r w a r t u n g e n z u r ü c k , d ie rückschre i tend v o n m o d e r n e n E r z ä h l u n g e n ( u n d 
Erzäh l theor i en ) i n der Odyssee e ine e in fache u n d natür l i che E r z ä h l u n g e rb l i k -
k e n w o l l e n . D i e A u s f ü h r u n g e n beschränken sich le ider auf e in ige A p e r c u s ; d i e 
Ilias ist ü b e r h a u p t n icht i m Bl ick . 
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gebilden, die wohl auch zwei verschiedenen Dichterindividualitäten gehören, 
welche freilich auf dem gleichen Boden epischer Tradition und deren For
mung im einzelnen stehen. 

Friedensstiftung durch Athene 
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4. 

In der Nachfo lge v o n W e r k e n w i e der Prothes isamphora (Ta f . 6) sieht 
m a n die geometrische Vasenmalere i in eine immer deutlicher hervortretende 
Krise geraten, die erst durch die H i n w e n d u n g zu neuen, grundsätzl ich ande
ren K o m p o s i t i o n s f o r m e n gemeistert werden kann6 5 . E inen gewissen, w e n n 
auch in seiner Bedeutung häufig überschätzten Einf luß hat dabei die T a t 
sache, daß die Ze i t p lötz l ich die A u g e n öffnet für die zwar schon länger 
bekannten, aber i m Zeitalter der griechischen Ko lon i sa t i on in immer größe
rem U m f a n g import ierten W e r k e orientalischer Kuns t mi t ihrem anders
artigen Mot ivschatz . D a s bekannte Phänomen 4 6 braucht hier nicht in ex 
tenso vorgelegt zu werden. 

Hier k o m m t es v ie lmehr darauf an , zu untersuchen, o b es in der dem 
Dichter der Odyssee gleichzeitigen subgeometrischen u n d frühoriental is ieren-
den Vasenkunst Kompos i t i onspr inz ip ien gibt, die sich in vergleichbarer 
We i se w ie bei der Utas m i t den i m Vorau fgehenden charakterisierten neu 
artigen Komposi t ionse igentüml ichkei ten der Odyssee vergleichen lassen. A u f 
Vasen spätgeometrischer Ze i t , w ie etwa auf e inem attischen Krater in B r o o m -
hall67 , begegnen noch übereinandergesetzte gegitterte Rauten , w i e m a n sie 
aus dem protogeometrischen Mot ivschatz kennt , die aber n u n aus den seit
l ichen Ecken Vo lu ten entlassen. D a s Gebi lde , v o n N i k o l a u s H i m m e l m a n n 6 8 

treffend als R a u t e n b a u m bezeichnet, bereichert den nur zur Re ihung , V e r 
schränkung und V e r k l a m m e r u n g fähigen geometrischen Mot ivschatz u m ein 
freier bewegliches, rankendes Element, das als kurze in der E inro l lung 
endende Seitenstränge an das l inear übereinandergestellte H a u p t m o t i v des 
45 Vgl. Matz, Geschichte der griechischen Kunst, Bd. 1, S. 48; Coldstream, Greek 

Geometrie Pottery, S. 34; Schweitzer, Die geometrische Kunst Griechenlands, 
S. 41 . D i e aus führ l i chs te D a r s t e l l u n g des g e s a m t e n V o r g a n g e s , m i t zah l re ichen 
O r n a m e n t b e i s p i e l e n belegt , be i K . K ü b l e r , Die Nekropolen des späten 8. bis 
frühen 6. Jahrhunderts ( K e r a m e i k o s . 6) , Ber l in 1970, S. 3 - 1 4 3 . 

66 Poulsen, Der Orient und die frühgriechische Kunst; C. F. Lehmann, Armenien 
einst und jetzt, Leipzig/Berlin 1916-1931; E. Kunze, Kretische Bronzereliefs, 
Stuttgart 1931; S. M a z z a r i n o , Fra Oriente e Occidente, F l o r e n z 1947; T . J . D u n -
babin, The Greeks and Their Eastern Neighbours, London 1957; C. Roebuch, 
Jonian Trade and Colonisation, New York 1959; E. Akurgal, Die Kunst Ana-
toliens von Homer bis Alexander, Ber l in 1961; P. B o c c i , „ A r t e O r i e n t a l i z z a n t e " , 
Enciclopedia dell'arte antica classica e Orientale Bd. 5/1963, S. 749-760; 
Demargne, „Die Geburt der Griechischen Kunst; P. Kranz, „Frühe griechische 
Sitzfiguren", Athenische Mitteilungen Bd. 87/1972, S. 1-55, bes. S. 36. 

67 J . D. Beazley, The Development of Attic Black-Figure, Berkeley, Los Angeles 
1951, S. 5 f. Taf. 2; N. Himmelmann-Wildschütz, Über einige gegenständliche 
Bedeutungsmöglichkeiten des frühgriechischen Ornaments (Abhandlungen der 
A k a d e m i e der W i s s e n s c h a f t e n u n d der L i tera tur . Ge is tes - u n d soz ia lw i s sen 
schaft l iche Klasse . J g . 1968, H . 7) , M a i n z 1968, S. 2 6 7 (9), A b b . 3 ; J . D ö r i g , 
Art antique. C o l l e c t i o n s Pr ivees de Suisse R o m a n d e , G e n f / M a i n z 1975, N r . 123. 

68 Über einige gegenständliche Bedeutungsmöglichkeiten des frühgriechischen 
Ornaments, S. 267. 
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Rautenstabes angefügt wird. Uberhaupt sieht man nun überall rund 
schwingende, an die Stelle von eckig umbrechenden-rechtwinkeligen Orna
menten treten. Bezeichnend ist, wie in deutlich verfolgbaren Schritten die 
Zick-Zacklinien durch Wellenbänder, die Zick-Zackgitterlinien durch Flecht
bänder ersetzt werden. 

Auf einer Hydria aus Analatos im Athener Nationalmuseum69, die noch 
vor dem Ende des 8. Jahrhunderts entstanden ist und als Musterbeispiel der 
epochalen Wende vom geometrischen zum orientalisierenden Stil gilt, findet 
man neben subgeometrischen ganz neue Motive wie das Löwenwappen auf 
der Vorderseite und die Palmettenleiern auf der Rückseite. Uns interessiert 
hier besonders das breite Schmuckband auf dem Hals, das eine bezeich
nende Abwandlung der Gitterkette darstellt, die auf den geometrischen 
Vasen als Füllung des Rahmenmotivs diente. Hier sind drei Zick-Zacklinien 
so gegeneinander versetzt, daß sie durch Überschneidung jeweils zwei in 
einem Gitter diagonal nebeneinander liegende Rauten ergeben. Die Rauten 
sind nicht mehr vorher mit Punkten markiert, sondern nachträglich mit klei
nen Kreisen gefüllt worden. An den Zacken sitzen oben nach links sich ein
rollende und unten nach rechts sich einrollende Voluten. Das ganze wirkt 
daher weniger als starres Gitter, sondern mehr als bewegliches Geflecht. 
Um zu verdeutlichen, daß die immer beliebter werdenden Flechtbänder aus 
zwei oder mehr Strängen zusammengeflochten sind, wird häufig der eine 
Strang hell, der andere dunkel gemalt70, wodurch erst anschaulich gemacht 
werden kann, daß das eine Band sich räumlich um das andere schlingt. Das 
gestattet einen Rückschluß darauf, wie die Gitterkette des reifgeometrischen 
Rahmenmotivs zu verstehen ist, nämlich nicht als aneinandergefügte Rauten, 
sondern als gegeneinander verschobene Zick-Zacklinien71. Zugleich zeigt 

6 9 J . M . C o o k , „ P r o t o a t t i c P o t t e r y " , The Annual of the British School at Athens 
B d . 3 5 / 1 9 3 4 - 1 9 3 5 , S. 1 6 5 - 2 1 1 , h ier : S. 172 ff., T a f . 38 f . ; M a t z , Geschichte der 
griechischen Kunst, B d . 1, S. 289 ff., T a f . 190 f . ; H a m p e , Die Gleichnisse Homers 
und die Bildkunst seiner Zeit, S. 35 f . , T a f . 15; R . H a m p e , Ein frühattischer 
Grabfund, M a i n z 1960, S. 30 ff., A b b . 16; S i m o n , Die griechischen Vasen, 
S. 39 f . , A b b . 14. 

7 0 D i e schöns ten Beisp ie le bietet d ie Pro toat t i sche A m p h o r a i n Eleusis , das n a m e n 
g e b e n d e W e r k des P o l y p h e m m a l e r s aus der Z e i t gegen 670 v . C h r . V g l . un ten , 
A n m . 82. G . E . M y l o n a s , Protoattikos Amphoreus tes Eleusinos, A t h e n 1957; 
A r i a s / H i r m e r , A History of Greek Vase Painting, S. 274 , A b b . 12 f . ; S i m o n , 
Die griechischen Vasen, S. 4 1 f . , T a f . I V , A b b . 15. H i e r : T a f . 8, 3. 

7 1 A u c h in der geometr i schen V a s e n m a l e r e i scheint n icht d ie e ine Z i c k z a c k l i n i e 
e in fach über d ie a n d e r e gezeichnet w o r d e n z u sein, s o n d e r n , n a c h d e m zunächs t 
d ie A n h a l t s p u n k t e " i m w a h r s t e n S inne des W o r t e s i n gle ichen A b s t ä n d e n au f 
d i e i m a g i n ä r e Mi t t e l l i n i e der R a u t e n k e t t e ge tup f t w o r d e n w a r e n , w u r d e n u m 
diese P u n k t e h e r u m d ie gegene inander ve r schobenen Z i c k z a c k l i n i e n dergestalt 
aus e inze lnen Z a c k e n ane inanderge füg t , d a ß e i n m a l d ie e ine, d a s nächste M a l 
d i e andere Z i c k z a c k l i n i e überschni t ten w u r d e . A n s c h a u l i c h w i r d dies i n der 
r a u m l o s e n geometr i schen M a l e r e i a l lerd ings nicht . V g l . Schwei tzer , Die geo
metrische Kunst Griechenlands, S. 27: „ D u r c h K r e u z u n g v o n Z i c k z a c k l i n i e n 
entsteht der R a u t e n f r i e s . " 
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diese Ableitung den Übergang zu einem neuen, verflechtenden Komposi
tionsprinzip, das an die Stelle des verklammerten tritt. 

An dem Vergleich der Prothesisamphora mit einer protoattischen Am
phora in New York (Taf. 7)72, die wegen der „massenhaften subgeometri
schen Reste"73 gegen 680 v. Chr. zu datieren und somit der Schaffenszeit 
des Odyssee-Dichters etwa zeitgleich ist, seien die neuartigen Komposi
tionsprinzipien erläutert. Auch diese Vase ist noch durch Streifen gegliedert, 
die einen tektonischen Aufbau aus Sockel, Wandung, Schulter und Hals 
suggerieren. Aber entscheidend ist nun die Unterordnung der architektoni
schen Gliederung unter die abgestuften Bilder auf Wandung, Schulter und 
Hals, wobei auch hier noch die drei Ebenen der Reflexion des darzustellen
den Inhalts im rein Ornamentalen, im Tierbild und im Figurenbild, das nun 
vom Mythos inspiriert ist, festgestellt werden können. 

Der Vergleich zwischen der Prothesisamphora und der New Yorker 
Amphora wird methodisch dadurch erleichtert, daß die Rückseite der letzte
ren rein ornamental verziert ist und so das Herausarbeiten der neuen Kom
positionsprinzipien gegenüber der ebenfalls vorherrschend ornamental ver
zierten Prothesisamphora nicht durch Inkommensurabilität belastet wird. 

Verwandt mit dem Dekorationsaufbau der Prothesisamphora ist die 
Trennung der einzelnen Ornamentstreifen durch drei parallele horizontale 
Linien. Was aber in den Streifen vor sich geht, ist spezifisch anders. Die 
Sockelzone ist mit einem Fries nebeneinandergesetzter großer Schleifen ver
ziert, die oben durch einen kurzen, überbrückenden Bogen verbunden sind. 
W o darüber, an der entsprechenden Stelle der Prothesisamphora, das Rah
menmotiv der Gitterkette oder, wenn man will, ein Mäanderstreifen seinen 
Platz hat, findet man hier das neuartige schwingende Motiv des laufenden 
Hundes, das durch Verschleifen der Ecken aus dem Hakenmäander ent
standen ist. Die Zone der breitesten Ausladung ist auf der New Yorker 
Amphora gleichsam in einer gewissen Verlegenheit mit Masse gefüllt, die 
deutlich macht, daß dies an sich die Stelle für eine Explikation des Kunst
werks im Bilde ist. 

Das obere Rahmenmotiv besteht aus einer Kette in immer neuem An
setzen aneinandergefügter, kurzer Voluten. Es ist also nicht eine Wellen
ranke mit einem auf und abschwingenden Hauptstrang, gleichsam eine Sinus
kurve, in deren Bögen aus dem Hauptstrang Voluten entlassen werden, 
sondern es ist strukturell nur eine einfache Form des gleichen ornamentalen 
Kompositionsprinzips, das auf Schulter und Hals zu großen, flächenfüllen
den Rapporten führt. Auf der Schulter werden vom unteren und vom obe
ren Rand ausgehend S-förmig geschwungene Voluten so nebeneinander-

72 N e w Y o r k 11.210.1. Matz , Geschichte der griechischen Kunst, Bd. 1, S. 309, 
Taf . 213. D ie Vorderseite der Vase ist häufiger abgebildet. Vgl. F. Brommer, 
Vasenlisten zur griechischen Heldensage, Marburg 31973, S. 154, 28. 

73 Matz , Geschichte der griechischen Kunst, Bd. 1, S. 309. 
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gestellt, daß sie sich überkreuzend mite inander verflochten werden. U m dem 
lockeren u n d beweglichen Geflecht einen größeren Z u s a m m e n h a l t zu geben, 
s ind die einzelnen v o n oben und unten ins Bi ldfe ld rankenden Vo lu ten 
durch beliebig zwischen ihnen gespannte Bögen mite inander verbunden. A u f 
dem H a l s w i r d dieses Kompos i t i onspr inz ip zu e inem nicht mehr fr iesmäßig 
entwickelten, sondern eine geschlossene, fast quadratische Bildfläche bis 
z u m R a n d e fü l lenden Dekorat ionsmuster verwendet . V o m unteren R a n d e 
wachsen rechts u n d l inks v o n der M i t t e zwei große nach innen einschwin
gende V o l u t e n auf , die w ie die anderen freischwingenden Enden des O r n a 
ments Blüten tragen. I m Kern ist es das M o t i v der „Ranken le ie r " , das z. B. 
auf der den A n b r u c h einer neuen Epoche bezeichnenden Ana la thoshydr ia 7 4 

eine beherrschende Ro l l e in der Korrespons ion z u m H a u p t b i l d spielt. 
A b e r auf der N e w Y o r k e r H y d r i a (Ta f . 7) ist es in erstaunlichem M a ß e 

geradezu wuchernd erweitert. Zunächst sind die beiden großen Vo lu ten 
unten durch einen nach oben gespannten kurzen u n d durch einen flach 
durchhängenden, längeren Bogen querverbunden. Sodann wachsen zu Seiten 
der beiden Hauptstengel zwei Nebenstengel auf , die sich für eine gewisse 
Strecke mi t dem Hauptstengel vereinigen u n d dann zu Vo lu ten nach außen 
schwingen, u m in Blüten zu endigen. Über der Gabe lung verbindet ein kur 
zer Bogen die beiden Stränge noch e inmal . V o m l inken A r m der Ranken 
leier geht oben eine rückläufige weitere V o l u t e aus, die kurz vor der Blüte 
eine weitere V o l u t e in die andere Richtung entläßt. Durch kurze oder 
schleifenartige Bögen ist sie mit den sich annähernden Strängen der anderen 
Vo lu ten verschlungen. Dies ist i m rein Ornamenta len keine andere Form 
als die Verflechtung und Verb indung der einzelnen parallel zueinander ver
laufenden oder durch rückläufiges Heranho len früherer Ereignisse an die 
Gegenwart • ausschwingender Handlungsstränge der Odyssee, w ie oben, 
S. 247 ff., dargestellt wurde . 

M i t einer unvergleichlichen Konsequenz und Klarheit ist das neuartige 
Kompos i t ionspr inz ip der Verflechtung auf dem runden Boden einer p ro to -
korinthischen Pyxis von der W e n d e v o m 8. z u m 7. Jahrhundert v. Chr . aus 
dem Hera ion v o n Argos7 5 zum A u f b a u einer flächenfüllenden K o m p o s i t i o n 
verwendet. In ihrer Klarheit und letzten Konsequenz entspricht die auf die
sem Pyx isboden entwickelte K o m p o s i t i o n an geistigem R a n g durchaus der 
K o m p o s i t i o n der Prothesisamphora und darf daher mit ihr verglichen wer 
den (Taf . 8, 1). 

A u f den ersten Blick ergibt sich ein völ l ig andersartiges Bi ld, und erst 
eine genaue Ana lyse läßt erkennen, daß dieses Muster noch soviel gedank
liche Verwandtschaft mi t dem geometrischen Formgesetz hat, daß ein so un -

7 4 V g l . o b e n , A n m . 69. 
7 5 H . Payne , Protokorinthiscke Vasenmalerei, Ber l in 1933, S. 12, T a f . 8; K u b i e r , 

Die Nekropolen des späten 8. bis frühen 6. Jahrhunderts, S. 26. 
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verkennbar geometrisches M o t i v w ie der H a k e n m ä a n d e r a m R a n d e der Pyx i s 
(Ta f . 8 ,2 ) nicht als unerträglicher Fremdkörper i m G e s a m t d e k o r der V a s e e m p 
funden w i rd . D a s v o n H u m p h r y Payne rekonstruierte Rankengeschl inge auf 
d e m Boden der Pyx i s ist auf ein klares Achsenkreuz bezogen u n d nicht 
weniger streng aufgebaut als das L in iensystem einer geometrischen Vase , 
w e n n es auch nicht mehr mi t dem Lineal , sondern m i t freier H a n d gezeich
net ist. D a s ganze Mus ter besteht nur aus drei gesetzmäßig mite inander 
kombin ier ten Gl iedern , zu denen als viertes ein Absch luße lement hinzutritt . 
E in Verb indungsr ing trägt eine Blütenleiter u n d entläßt in die umgekehrte 
R ichtung nach beiden Seiten ein spiegelsymmetrisches Rankengeschl inge. 
Durch Re ihung u n d Über lagerung entsteht ein durchsichtig verflochtenes 
Rankensys tem, das m a n beliebig lang fortsetzen könnte , w e n n m a n die 
R inge a m E n d e nicht m i t dem Abschlußgl ied festmachen würde . A u f dem 
kreisrunden Pyx i sboden s ind auf e inem Durchmesser in leicht rhythmisier 
ten, jedenfalls nicht ganz genau gleichen Abs tänden vier R inge eingezeich
net, deren beide äußeren mi t einem gefirnisten Dreieck a m R a n d e festge
macht sind. D a das Dreieck auf der einen Seite größer u n d steiler, auf der 
anderen Seite kleiner und breiter ist, hat m a n den Eindruck, daß die gleich
mäßige Re ihe der Kreise eine R ich tungsdynamik erhalten. D e m entspricht, 
daß die ,, s tehenden" Blütenleiern auf dem R i n g be im größeren u n d steile
ren Dreieck beginnen, während die „schwebenden" Rankengeschl inge erst 
a m zweiten R i n g ansetzen k ö n n e n u n d dafür erst be im vierten R i n g enden, 
auf dem keine Blütenleier mehr stehen kann , wei l er auf der anderen Seite 
festgemacht ist. Blütenleier u n d Rankengebi lde wiederholen sich jeweils nur 
dreimal , das heißt auch dieses Geb i lde ist noch triadisch aufgebaut, w e n n 
auch nicht mit der Unbedingthei t w ie die Prothes isamphora, auch darin den 
Komposi t ionsunterschied v o n Utas u n d Odyssee widerspiegelnd. Darüber 
hinaus könnte m a n in diesem Muster , w e n n m a n es bis zur letztmöglichen 
Ana log ie pressen möchte, so etwas w ie ein anschauliches M o d e l l v o m A u f 
bau der Odyssee erkennen. 

O b e n , S. 250, w u r d e unter Zusammenfassung der bisherigen H o m e r f o r 
schung gezeigt, daß die K o m p o s i t i o n der Odyssee nicht w ie die der Utas 
durch ein einsträngiges Nacheinander v o n klar gegeneinander abgegrenzten 
Te i len , sondern durch eine kompl iz ierte Mehrsträngigkeit charakterisiert ist, 
wobe i die einzelnen Stränge nicht miteinander verk lammert , sondern mi t 
einander verschlungen und verflochten sind. 

F ixpunkte der Erzählung sind die Stationen Ogyg ia , Scheria, I thaka, zu 
nächst bei Eumaios , dann bei Penelope u n d schließlich auf dem Landgut 
des Laertes. N u r an diesen Orten hält Odysseus sich in der Darstel lung der 
Odyssee gegenwärtig auf. A l le anderen Or te durchläuft er nur in rückgreifen
den Erzählungen und Berichten, die in die Gegenwart des Epos hereingeholt 
werden. In diesem Z u s a m m e n h a n g kann m a n nicht mehr v o n Hand lungs 
scharnieren sprechen w ie be im A u f b a u der Utas, es handelt sich v ie lmehr 
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um Handlungsknoten, in welche die Seitenlinien der Handlung verflochten 
werden. Ganz ähnlich sehen wir auf der Pyxis, wie hier vier in einer Linie 
aufgereihte Ringe als Knoten dienen, an denen die teils nach vorn weisen
den, teils zurückgreifenden Stränge des Rankendekors anknüpfen. Gewiß 
ist das Dekorationssystem in seiner ornamentalen Symmetrie gebundener 
als das Epos, bei dem die einzelnen Handlungsstränge, dem Inhalt folgend, 
von völlig verschiedener Länge sein können. Aber das System, wonach ein 
mit dem Zeitpfeil ausgestatteter Handlungsstrang bis zu einem Fixpunkt 
geführt und dann liegengelassen wird, um später, wenn Rückgriffe und 
Seitenstränge an diesen Punkt herangeholt oder von diesem Knotenpunkt 
heraus entwickelt worden sind, wiederaufgenommen und zum nächsten Fix
punkt geleitet zu werden, wo sich eine ähnliche Mehrsträngigkeit zusam
menknotet, dieses System der dichterischen Komposition findet doch eine 
anschauliche Analogie im Aufbau des besonders konsequenten und durch
sichtigen Dekorationssystems der protokorinthischen Vase76, die ebenso wie 
die Prothesisamphora ein herausragendes Werk frühgriechischer Vasenkunst 
ist. 

Natürlich darf man diese Analogie nicht so verstehen, als ob der Dichter 
einen derartigen dekorativen Entwurf seiner Dichtung zugrundegelegt hätte. 
Die Übertragbarkeit des dichterischen Entwurfs auf den bildkünstlerischen 
zeigt nur, daß es in der Denkstruktur der orientalisierenden Zeit eine Vor
liebe für Kompositionsprinzipien gab, die sich in analoger Weise beim Dich
ter der Odyssee wie bei gleichzeitigen Vasenmalern findet, und die von den 
Kategorien, nach denen die Was komponiert und der Dekor einer geometri
schen Vase aufgebaut sind, begrifflich klar abgesetzt werden kann. Der 
Unterschied der Sehweise der beiden Epochen der frühgriechischen Kunst, 
soweit er sich in Was und Odyssee ebenso wie in den verglichenen Vasen 
aufzeigen läßt und hier anschaulich gemacht werden sollte, läßt sich auf die 
Formel bringen, daß die Vasenmaler der geometrischen Zeit eine verklam
mernde', diejenigen der fortgeschritteneren orientalisierenden Zeit hin
gegen eine verflechtende' Kompositionsweise bevorzugen. 

Der hier durchgeführte Vergleich der Komposition der Was und Odyssee 
im Verhältnis zu charakteristischen Kompositionseigentümlichkeiten der 
frühgriechischen Vasenkunst ist wegen der unseres Erachtens darin zum 
Ausdruck kommenden, überraschenden Evidenz im wesentlichen auf zwei 
exemplarische und doch wegen ihrer Qualität außergewöhnliche Vasen, die 

74 Auch in den hellenistischen Odysseeillustrationen wurde die Fahrt des Odysseus 
von Ogygia in die Heimat mit der Reise Telemachs nach Sparta parallelisiert, 
w i e dies zwei homerische Becher in Volos zeigen (C. Robert, Archäologische 
Hermeneutik, Berlin 1919, S. 365-370; U. Hausmann, Hellenistische Relief
becher, Stuttgart 1959, S. 44 f.; O . Touchefeu-Meynier, Themes Odysseens dans 
l'art antique, Paris 1968, S. 197 f., Nr . 344 und S. 230 f., Nr . 419). Das entspricht 
der Symmetrie des orientalisierenden Ornaments. 
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attische Prothes isamphora (Ta f . 6) u n d die protokor inth ische Pyx is 
(Ta f . 8 , 1 ) beschränkt worden . W i r sind uns bewußt , daß sich hier Fragen 
auf tun , w ie diejenige nach der Berechtigung, ionische Literatur zu attischen 
oder korinthischen Vasen in Bez iehung zu setzen. W i r s ind dabei v o n der 
Überzeugung ausgegangen, daß jeder Ze i t eine best immte Sehweise eignet, 
die nicht auf eng begrenzte Gebiete mi t loka len Schultradit ionen beschränkt 
ist. Einen geometrischen Stil gibt es i m achten u n d einen orientalisierenden 
Stil i m siebenten Jahrhunder t in der ganzen griechischen W e l t , u n d darauf 
k o m m t es hier an, nicht auf die örtlichen Unterschiede. Aber noch andere 
Fragen sind nur angeschnitten w o r d e n oder unbeantworte t geblieben. Der 
geistesgeschichtliche Prozeß, der hier schlaglichtartig beleuchtet werden sollte, 
ist viel zu umfassend u n d verwickelt , als daß er in e inem kurzen Au f sa t z ge
bührend dargestellt werden könnte . M a n bedenke nur , welch tiefgreifender 
W a n d e l der Sehweise allein durch die so unscheinbare U m b i l d u n g der raum
losen Gitterkette z u m räumlichen Flechtband symbol is iert w i rd . Es k a n n hier 
nicht d a r u m gehen, diesen W a n d e l selbst in den Blick zu nehmen, der das 
zentrale T h e m a der archäologisch-kunsthistorischen Erforschung der f rüh 
griechischen W e l t ist. Es ging vie lmehr d a r u m zu zeigen, daß dieser sich in 
der Kuns t so anschaulich manifestierende W a n d e l auch in der strukturellen 
Verschiedenartigkeit v o n Was und Odyssee greifbar w i rd . 

5. 

Ergebnis u n d Konsequenzen der Gegenüberstel lung v o n Was und Odys
see einerseits u n d gleichzeitigen W e r k e n der bi ldenden Kuns t andererseits 
sowie des Aufweises einer Ana log ie zwischen beiden Seiten sind die fo lgen
den: 

1) W e n n sich bei der Vase - als (relativ) großes und herausragendes G e 
bi lde innerhalb der Entwick lung der Vasenkunst - nachweisen läßt, daß ihr 
A u f b a u Ergebnis v o n Messungen und Eintei lungen ist, durch die die K o m p o 
sit ion des gesamten Kunstwerkes gegliedert ist, so darf dies für die gleich
zeitige epische G r o ß k o m p o s i t i o n mi t analogen strukturbi ldenden M e r k 
malen ebenfalls zugrundegelegt werden, und zwar im Unterschied zu der 
ebenfalls analogen (bei der Vasenmalerei nachweisbaren, in der Ep ik nur 
erschließbaren) voraufgehenden Entwick lung. 

W e n n ferner bei einem für den beginnenden orientalisierenden Stil signifi
kanten Beispiel die alten M e r k m a l e der geometrischen Kuns t noch nach
weisbar, aber nicht mehr strukturbi ldend sind, daneben aber als Gl iede
rungselemente eines R a u m e s neue Formen in den Vordergrund treten, so 
k a n n es kein Zu fa l l sein, w e n n das gleiche Nebeneinander alter und neuer 
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S t i l m e r k m a l e i n g a n z a n a l o g e r W e i s e s i c h i n d e r v o n v i e l e n H o m e r f o r s c h e r n 
i n e b e n d i e g l e i c h e Z e i t g e s e t z t e n Odyssee findet. 

A l s E n t s c h e i d u n g s h i l f e i n u m s t r i t t e n e n F r a g e n d e r H o m e r f o r s c h u n g e r g i b t 
s i c h d a d u r c h : 

a ) U n s e r e Ü b e r l e g u n g e n b e g ü n s t i g e n d i e A u f f a s s u n g v o n d e r E i n h e i t d e r 
Mas u n d i h r e D a t i e r u n g i n d i e z w e i t e H ä l f t e d e s a c h t e n J a h r h u n d e r t s 
( w a h r s c h e i n l i c h d a s d r i t t e V i e r t e l ) u n d d i e E i n h e i t d e r Odyssee u n d d e r e n 

D a t i e r u n g i n d a s e r s t e V i e r t e l d e s s i e b e n t e n J a h r h u n d e r t s . D i e M ö g l i c h k e i t 
g a n z g e r i n g f ü g i g e r N a c h t r ä g e u n d I n t e r p o l a t i o n e n b l e i b t d a v o n u n b e r ü h r t . 
E i n e s o l c h e A u f f a s s u n g w i r d h e u t e v o n e i n e m g r o ß e n T e i l d e r H o m e r f o r 
s c h u n g a u f G r u n d g a n z a n d e r e r Ü b e r l e g u n g e n v e r t r e t e n 7 7 . 

b ) F ü r d i e Odyssee, d e r e n B e u r t e i l u n g i n d e r H o m e r f o r s c h u n g s t ä r k e r e n 
D i v e r g e n z e n a u s g e s e t z t i s t , w i r d e i n e A u f f a s s u n g , w o n a c h d e r K e r n d e s 
E p o s , d a s H e i m k e h r g e d i c h t , v o n H o m e r , d e m I l i a s d i c h t e r s t a m m e , d e r 
R e s t a b e r u n d Z u s ä t z e v o n e i n e m B e a r b e i t e r B 7 8 , o d e r g a r n o c h z u s ä t z l i c h 

7 7 Ü b e r d ie D a t i e r u n g v o n Utas u n d Odyssee vg l . d e n z u s a m m e n f a s s e n d e n Ber ich t 
v o n H e u b e c k , Die homerische Frage, S. 213 ff. A l s T e r m i n u s ante q u e m f ü r d ie 
Utas h a t d i e m i t d e m G e f ä ß m e h r o d e r w e n i g e r g le ichzei t ige h e x a m e t r i s c h e 
Inschr i f t au f d e m s o g e n a n n t e n Nes to rbecher , e i n e m spä tgeomet r i s chen e u b ö i -
schen S k y p h o s i m M u s e u m v o n L a c c o A m e n o au f Ischia , z u gel ten. G . B u c h 
ner / C . F. R u s s o , „ L a C o p p a d i N e s t o r e e un ' i s c r i z i one me t r i ca d i P i tecussa 
d e l l ' V I I I seco lo av . C r . " , Rendiconti dell' Accademia dei Lincei B d . 10 /1955, 
S. 2 1 5 - 2 3 4 ; R . H a m p e , „ D i e h o m e r i s c h e W e l t i m L i c h t e de r neuesten A u s 
g r a b u n g e n " , Gymnasium B d . 63 /1956 , S. 1 - 5 7 , bes. S. 3 6 f . ; L . H . J e f f e ry , The 
Local Scripts of Archaic Greece, O x f o r d 1961, S. 235 f . , T a f . 47 ; G . Buchner , 
„ I s ch i a " , Enciclopedia dell'arte antica classica e Orientale B d . 4 /1961 , S. 227 , 
A b b . 272. D i e s e r N a p f s t a m m t a u s d e m letzten V ier te l des 8. J a h r h u n d e r t s 
v . C h r . , d i e Inschr i f t k a n n bei e i n e m derar t igen e in fachen G e b r a u c h s g e f ä ß 
ke ines fa l l s nach 700 v . C h r . e inger i tz t w o r d e n sein. E i n B e z u g au f d e n 
Becher des N e s t o r , I l ias A , V . 632 ff . , ist s o g u t w i e sicher. D e n n es sche int 
d o c h f ü r d e n W i t z des Gra f i t t o s g a n z g le ichgül t ig z u se in , o b d ie (in d iesem 
P u n k t e l ückenha f te ) Inschr i f t lautet : „ Ich b i n de r Becher des N e s t o r " , d a s 
he ißt , d a ß es sich u m e ine Bes i tzer inschr i f t h a n d e l t , o d e r o b sie laute t : 
„ D i e s ist der Becher des N e s t o r " . G e m e i n t ist d o c h in j e d e m Fal l , d a ß es a u f 
d e n I n h a l t u n d n icht au f d a s M a t e r i a l a n k o m m t , aus d e m der Becher gefert igt 
ist , n ä m l i c h G o l d o d e r T o n : d i e aphrod i s i s che W i r k u n g des T r u n k s ist d a v o n 
u n a b h ä n g i g . D i e se W e i s h e i t ist aber n u r d a n n w i t z i g , w e n n es e inen a l l geme in 
b e k a n n t e n , g o l d e n e n Becher des N e s t o r gegeben hat , v o n d e m dieser t ö n e r n e 
S k y p h o s z w a r nach d e m M a t e r i a l , aber n ich t nach d e m T r u n k , d e n m a n d a r a u s 
n i m m t , abgesetz t w e r d e n k a n n . V g l . z u d e m g a n z e n P r o b l e m auch H e u b e c k , 
Die homerische Frage, S. 2 2 2 - 2 2 4 . 

7 8 D i e s w a r d i e A u f f a s s u n g v o n S c h a d e w a l d t , darge legt i n m e h r e r e n A r b e i t e n , bes . 
i n : W . S., Neue Kriterien zur Odyssee-Analyse (S i tzungsberichte der A k a d e m i e 
der Wis senscha f ten . Ph i l osoph i sch -h i s to r i sche Klasse . J g . 1959, H . 2) , H e i d e l 
berg 1959, w i e d e r a b g e d r u c k t in : W . S., Hellas und Hesperien, Z ü r i c h 2 1970, 
S. 5 8 - 7 8 . V g l . auch d ie Übers icht bei S c h a d e w a l d t , Von Homers Welt und 
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e i n T e l e m a c h i e d i c h t e r T s e i n e H a n d i m S p i e l e h a b e 7 9 , u n w a h r s c h e i n l i c h , d a 
d i e E i g e n a r t e n d e r a n g e b l i c h e n B e a r b e i t e r e r s t z u s a m m e n m i t d e n ü b r i g e n 
T e i l e n d e r Odyssee d a s i n d e r g l e i c h z e i t i g e n V a s e n m a l e r e i c h a r a k t e r i s t i s c h e 
N e b e n e i n a n d e r v o n a l t e n u n d n e u e n F o r m e n e r g e b e n u n d d e m n a c h f ü r d i e 
Odyssee i m g a n z e n k o n s t i t u t i v s i n d . 

c) E s b e s t ä t i g t s i c h a u c h v o n d i e s e r S e i t e d i e h e u t e v o n d e n m e i s t e n H o m e r 
f o r s c h e r n g e t e i l t e C h o r i z o n t e n t h e s e , w o n a c h Utas u n d Odyssee v o n v e r s c h i e 
d e n e n D i c h t e r n s t a m m e n . W ä h r e n d d a s S t r u k t u r p r i n z i p d e r Utas n o c h g a n z 

g e o m e t r i s c h e r D e n k w e i s e i n i h r e r s c h e m a t i s c h e n A n s c h a u u n g s f o r m v e r h a f t e t 
i s t , g e h ö r t t r o t z a l l e r G e m e i n s a m k e i t e n d i e Odyssee e i n e r a n d e r e n S t i l 
e p o c h e a n . A u c h e m p f i e h l t es s i c h v o n d i e s e r S e i t e h e r , d e n z e i t l i c h e n A b 
s t a n d z w i s c h e n Utas u n d Odyssee n i c h t z u g e r i n g a n z u s e t z e n 8 0 . D i e U n t e r 
s c h i e d e s i n d z u g r o ß , a l s d a ß d i e h e u t e a u c h n u r n o c h v e r e i n z e l t v e r t r e t e n e 
A u f f a s s u n g , b e i d e E p e n s t a m m t e n i m g a n z e n v o n e i n u n d d e m s e l b e n D i c h 
t e r , i n B e t r a c h t g e z o g e n w e r d e n k ö n n t e 8 1 . 

Werk, S. 4 8 6 - 4 8 8 . E s fä l l t a u f , d a ß S c h a d e w a l d t i n s e inem le tz ten , p o s t u m 
ersch ienenen B u c h Der Aufbau der I l ias i n der G e g e n ü b e r s t e l l u n g der K o m p o 
s i t i onswe ise v o n Was u n d Odyssee, S. 89, d i e „ K o m p l e x h e i t " der Ilias r ü h m t 
u n d d a n n f o r t f ähr t : „ A u c h d ie Odyssee zeigt i n i h ren H a u p t - u n d N e b e n l i n i e n 
e ine i m wesent l i chen grad l in ige G e b a u t h e i t u n d v ie l o r i g ina l e K o n z e p t i o n e n . 
J e d o c h erreicht sie n ich t i m ent ferntesten m e h r j ene K o m p l e x h e i t der Ilias", 
o h n e d ie T h e s e v o n d e n b e i d e n D i c h t e r n der Odyssee z u e r w ä h n e n . A u c h v o n 
der ums t r i t t enen A u f f a s s u n g v o n der , M e m n o n i s ' als Q u e l l e der Ilias (vgl . 
W . S., „ E i n b l i c k i n d ie E r f i n d u n g der Ilias", in : W . S., Von Homers Welt und 
Werk, S. 1 5 5 - 2 0 2 ) ist i n d e m n e u e n B u c h (do r t S. 89 f. z u e rwar ten ) n ich t 
m e h r d ie R e d e . 

7 9 S o P. v o n der M ü h l l , „ O d y s s e e " , i n : RE Supp l . B d . 7 (1940), Sp . 6 9 6 - 7 6 8 . D i e se 
A n a l y s e u n d ihre F o l g e r u n g e n (die h o m e r i s c h e n E p e n i n der u n s v o r l i e g e n d e n 
Ges ta l t erst aus d e m f r ü h e n sechsten J a h r h u n d e r t v . Chr . ) legt K a r l Sche fo ld , 
„ A r c h ä o l o g i s c h e s z u m Stil H o m e r s " , z u g r u n d e , dessen A u s f ü h r u n g e n schon v o n 
daher p r o b l e m a t i s c h s ind . W a s Sche fo ld e igent l ich zeigt , ist der unbes t re i tbare 
E in f l uß , d e n d ie sog . ,peisistrat ische R e d a k t i o n ' ( darüber vg l . H e u b e c k , Die 
homerische Frage, S. 228 ff.) u n d d ie E i n f ü h r u n g der R h a p s o d e n a g o n e auf den 
P a n a t h e n ä e n i m f r ü h e n sechsten J a h r h u n d e r t v . C h r . auf d ie gleichzeit ige V a s e n 
ma le re i i n M o t i v u n d Inha l t ausgeüb t h a b e n . D i e V e r q u i c k u n g dieser Frage 
s te l lung m i t d e m P r o b l e m der E n t s t e h u n g der h o m e r i s c h e n E p e n u n d der Frage 
nach S t i l äqu iva lenzen zw i schen B i l d u n d D i c h t u n g f ü h r t z u v ie len auch in den 
E inze lhe i ten u n a n n e h m b a r e n Fo lgerungen . 

8 0 A . D i h l e , Homer-Probleme (Wissenschaf t l i che A b h a n d l u n g e n der A r b e i t s g e 
me inscha f t fü r F o r s c h u n g des L a n d e s N R W . 41) , O p l a d e n 1970, S. 165 b is 
173, ha t m i t beachtenswer ten G r ü n d e n zw i schen b e i d e n E p e n e inen zei t l ichen 
A b s t a n d in der E n t s t e h u n g v o n „ m i n d e s t e n s e iner G e n e r a t i o n " angesetzt , w ä h 
rend der ü b e r w i e g e n d e T e i l der un i tar i schen H o m e r f o r s c h u n g z w a r g r o ß e 
Untersch iede z w i s c h e n b e i d e n E p e n e rkenn t , aber n u r e ine g a n z ger inge zeit 
l iche D i s t a n z sehen m ö c h t e . 

81 D e r A n o n y m u s De sublimitate (1. J a h r h u n d e r t n . C h r . ) , K a p . 9 , 13, hat te diellias 
als dramat i sches W e r k , d a s H o m e r au f d e m G i p f e l seiner K r a f t geschaffen habe , 
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2) Die Anordnung von Text und Bild bzw. Ornament nach den gleichen 
Strukturmerkmalen beruht auf gemeinsamen kulturellen Codes im Sinne 
eines gemeinsamen Weltmodells82. Sind diese nicht gegeben, wird der Ver
such eines Aufweises von Analogien zwischen verschiedenen ,Künsten' zum 

die Odyssee dagegen als erzählendes, im Alter komponiertes Werk des gleichen 
Dichters gedeutet und dabei die Odyssee als Alterswerk mit der untergehenden 
Sonne verglichen, die gleichwohl ihre Kraft bewahrt habe. Daß dieses in rheto
rischen Kategorien verhaftete Urteil in der modernen Homerforschung keine 
Nachfolge gefunden hat, braucht kaum angemerkt zu werden. Uber neuere 
Versuche, Mas und Odyssee dem gleichen Dichter zuzuweisen, vgl. Lesky, 
„Homeros", Sp. 132 f. Auf der anderen Seite halten wir das Urteil von D. Page, 
The Homeric Odyssey, Oxford 1955, S. 152: „The Odyssean poet is not only 
later in time than the Iliad: he is also entirely isolated from die Iliad; he does 
not know things which he must have known if he was familiär with the Iliad 
in anything resembling its present form" für viel zu weitgehend. 

82 Dabei wird man davon auszugehen haben, daß die Gemeinsamkeiten in den 
Strukturmerkmalen zwischen einem ionischen Epos und einer attischen Vase 
bzw. einer korinthischen Pyxis nicht auf gegenseitiger Kenntnis im einzelnen 
zu beruhen brauchen, sondern im Symmetriebedürfnis einer Zeit verwurzelt 
sind. Doch sollte man sich die Möglichkeiten der praktischen Überwindung 
geographischer Entfernungen schon in dieser Zeit vergegenwärtigen, vgl. W . 
Schadewaldt, „Homer und sein Jahrhundert", in: W . S., Von Homers 'Welt und 
Werk, S. 87-129. Wenn Homer auf Chios beheimatet war, aber auch in Delos 
aufgetreten ist (vgl. Schadewaldt, Der Aufbau der Ilias, S. 21-25), wird die 
Distanz zum Mutterland ganz gering. Die im 2. Viertel des 7. Jahrhunderts, 
also sehr bald nach der Abfassung der Odyssee, einsetzenden auf die Odyssee 
bezogenen Sagendarstellungen stammen aus den verschiedensten Gegenden 
(Afrika, Argolis, Kykladen, Etrurien); vgl. Fittschen, Untersuchungen zum 
Beginn der Sagendarstellungen, S. 191-194, bes. S. 194: „Da Beziehungen zwi
schen den Bildern und dem Epos kaum zu leugnen sind, können diese Denk
mäler einen terminus ante quem für die Entstehung dieses Teiles der Odyssee 
liefern." Als terminus ante quem können demnach die drei in kurzem Abstand 
voneinander zwischen 675 und 650 entstandenen früharchaischen Vasen mit 
einer Darstellung der Blendung Polyphems angesehen werden, deren Zeugnis 
durch eine Reihe anderer Vasen mit Odysseethemen ergänzt werden. Zu diesen 
Vasen vgl. auch Touchefeu-Meynier, Themes OdyssSens dans l'art antique, 
S. 10-19, und B. Fellmann, Die antiken Darstellungen des Polypbemabenteuers, 
München 1972, S. 10 ff., Bl. 1-4. Vgl. oben, Anm. 70. Auch daß die ersten 
bildlichen Darstellungen menschlicher Handlungen mit der Entstehung der llias 
etwa zusammenfallen, ist kaum ein Zufall. Der Bezug von Darstellungen 
bereits des 8. Jahrhunderts auf Szenen der Odyssee (so Hampe, Die Gleichnisse 
Homers und die Bildkunst seiner Zeit, bes. S. 27 ff.) hat sich nicht halten 
lassen (vgl. Fittschen, Untersuchungen zum Beginn der Sagendarstellungen, 
S. 49-51). Daß die Schildbeschreibung in der llias (2 478-608) von gleichzei
tiger griechischer und importierter orientalischer Kunst beeinflußt ist, zeigt 
Klaus Fittschen, Der Schild des Achilleus ( = Matz / Buchholz (Hrsg.), 
Archaeologia Homerica, Bd. 2, Kap. N : Bildkunst, Teil 1), Göttingen 1973. 
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bloßen Analogisieren und daher problematisch83. Das Vorhandensein der
artiger Voraussetzungen bildet aber nur die Möglichkeit, deren Aktualisie
rung einen schöpferischen Akt darstellt, dessen Ergebnis sich für uns als das 
überragende Kunstwerk darstellt84. Seine Strukturmerkmale sind daher 
nicht als verbindliche Größen mißzuverstehen, so als ob alle Zeugnisse der 
Literatur und der Kunst derselben Epoche nach ihnen gestaltet sein müßten. 

3) Mit dem Nachweis der Strukturprinzipien für llias und Odyssee sind 
diese Epen nicht zugleich auch inhaltlich voll erschlossen. Denn wie Homer 
das Entstehen, die Auswirkungen, das Umschlagen und das Verlöschen des 
Zornes des Achill zum Thema eines auf diese Weise ,entheroisierten' und 
,humanisierten' Epos macht, wie der Dichter der Odyssee den Weg des 
Odysseus bis zu seiner Heimkehr zugleich als einen Weg zu sich selbst ge
staltet, der aus Nebel und Verhüllung zu Licht, Klarheit und Enthüllung 
führt85, dies ist aus den Kompositionsgesetzen allein nicht ableitbar. Diese 
sind also die den gedanklichen Entwurf gliedernden Ordnungsfaktoren. 
Man könnte sich nicht ein frühgriechisches Epos vorstellen, das den inhalt
lichen Verlauf der llias mit den Strukturprinzipien der Odyssee oder umge
kehrt den Inhalt der Odyssee mit den Kompositionsgesetzen der llias dar
stellte. Wenn Form und Inhalt in diesem Sinne aufeinander angewiesen 
sind, so ergibt sich, daß der Inhalt erst in der sachlich adäquaten Form ent
faltet und durch den Aufweis dieser Form für uns im Prozeß des geistes
geschichtlichen Verstehens anschaulich und sprechend wird. 

8 3 A u f f r a g w ü r d i g e s A n a l o g i s i e r e n z w i s c h e n L i t e ra tur u n d b i l d e n d e r K u n s t be i 
un tersch ied l i chem ku l tu re l l en K o n t e x t (z. B . got i sche K a t h e d r a l e u n d a l t f r a n z ö 
sisches E p o s ) w e i s e n R . W e l l e k / A . W a r r e n , Theory of Literature, N e w Y o r k 
3 1956 0 1 9 4 2 ) , S. 131, h i n . J e nach d e n G e g e b e n h e i t e n ist z. B . auch d ie M ö g l i c h 
ke i t der untersch ied l i chen E n t w i c k l u n g e n der e inze lnen K ü n s t e (Phasenver 
sch iebung) , ferner Untersch iede i m P u b l i k u m der versch iedenen K u n s t a r t e n 
u s w . z u b e d e n k e n , so d a ß v o r z u und i f fe renz ier ten E r k l ä r u n g e n aus d e m Z e i t 
geist ' p r inz ip ie l l g e w a r n t w e r d e n m u ß . F ü r d ie h o m e r i s c h e Z e i t scheinen j e d o c h 
d ie P r o d u k t i o n s - u n d R e z e p t i o n s b e d i n g u n g e n in dieser H i n s i c h t a n a l o g gewesen 
z u sein. F ü r d ie v ie l fach z u m Verg le ich m i t H o m e r h e r a n g e z o g e n e serbische 
m ü n d l i c h e E p i k Hegen d ie Verhä l tn i s se g a n z anders . Z u i h r g ib t es k e i n e 
a n a l o g e b i l d e n d e K u n s t ; diese steht in g a n z anderer (byzant in i scher ) T r a d i t i o n ; 
vg l . D i r l m e i e r , Das serbokroatische Heldenlied und Homer, S. 22 . 

8 4 D i e s gi l t s o w o h l f ü r llias u n d Odyssee i m Verg le i ch z u d e n übr igen E p e n des 
tro ischen Sagenkreises w i e fü r d ie hier h e r a n g e z o g e n e n Be isp ie le f rühgr iech i 
scher Vasenma le re i . D i e T a t s a c h e , d a ß v o n der f rühgr iech ischen E p i k (der 
gle ichen A r t ) a l le in llias u n d Odyssee erha l ten s ind , w i r d a l l geme in m i t deren 
poet ischer Q u a l i t ä t erk lär t (vgl . z . B . F r ä n k e l , Dichtung und Philosophie des 
frühen Griechentums, S. 1 f . u n d S. 7) . 

8 5 D i e s e n A s p e k t ha t jetzt D i e t e r B r e m e r , Licht und Dunkel in der frühgriechi
schen Dichtung (Arch iv f ü r Begrif fsgeschichte. Supp l . 1), B o n n 1976, S. 109 b is 
165, herausgearbei tet . 
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4) Dieser enge Bezug v o n F o r m u n d Inhal t schließt eine sekundäre V e r 
w e n d u n g der F o r m oder des Inhalts isoliert v o n ihrem K o n t e x t nicht aus. 
D i e Gesta l tung des Stoffes der Mas in der Achilleis des A ischy los erfolgt 
nach anderen als den homerischen Kompos i t ionsgesetzen, ist aber keines
wegs eine b loße Dramat is ierung des gleichen M y t h o s , sondern in der G e 
staltung gle ichwohl auch v o n der Gesta l tung des gleichen Stoffes durch 
H o m e r beeinflußt86 . D a s gleiche gilt z. B. für Vergi ls Aeneis, das in e i n e m 
Epos nach e i n e m Kompos i t ionsgesetz den Stoff v o n Mas u n d Odyssee 
enthält , aber w iederum nicht nur den Stoff, sondern den M y t h o s in der 
durch H o m e r vermittelten Gestalt87 . A b e r auch die Struktur kann sich v o m 
Inhalt verselbständigen. So w ie H a k e n m ä a n d e r und Flechtbänder, Ver 
k l ammerungen und Verflechtungen isoliert auch außerhalb der geometr i 
schen u n d orientalisierenden Epoche v o r k o m m e n mögen , k a n n eine l inear 
fortschreitende Erzählung auf mehreren Ebenen in triadischer Gl iederung 
oder eine auf F i xpunkte vorausschreitende H a n d l u n g mi t chronologisch 
rückschreitenden Seitensträngen der Erzählung auch in ganz anderem K o n 
text v o r k o m m e n . D i e homerischen Epen und die analogen Kuns twerke 
haben hier in der Aktual is ierung der Mögl ichkei ten für die v o n ihr p r o 
grammierten Verfahrensweisen eine paradigmatische Funkt ion8 8 . 

5) W e n n es ausgemacht ist, daß das W e r k der bi ldenden Kuns t v o m Be
trachter als ganzes auf e inmal gesehen werden kann , das W e r k des Dichters 
- hier: das Epos - sich nur nacheinander in seinen Te i len entfaltet89, so 
m u ß diese Dif ferenz v o n Bi ld und T e x t in der Anschauungs - u n d Vers tänd
n i s form auch hier bedacht werden. D e n n auch für die Gestal t eines so 
schwer zu überbl ickenden epischen Großgebi ldes w ie Mas oder Odyssee 
m u ß der Dichter - ähnlich wie es beim bi ldenden Künst ler evident ist - eine 

8 * V g l . W . S c h a d e w a l d t , „ A i s c h y l o s ' Achilleis", Hermes B d . 71 /1936 , S. 2 5 - 6 9 
w i e d e r a b g e d r u c k t in : Hellas und Hesperien, B d . 1, S. 3 0 8 - 3 5 4 ; B . Snel l , „ A c h i l l 
bei A i s c h y l o s " , i n : B . S., Szenen aus griechischen Dramen, Ber l in 1971, S. 1 - 2 4 . 
D a n u r w e n i g e F r a g m e n t e erha l ten s ind , ist d i e H a n d l u n g s s t r u k t u r der Achilleis 
schwer feststel lbar. D o c h w i r d auch an den F r a g m e n t e n der b e s t i m m e n d e E i n 
fluß H o m e r s deut l ich (Schadewa ld t : „d ie i m g a n z e n erstaunl iche T r e u e " , S. 353) , 
s o d a ß sich h ier der A u s s p r u c h v o n d e n „Tranch ie r schn i t t en v o n d e m g r o ß e n 
M a h l e H o m e r s " ( A t h e n a i o s , Dipnosophistae 8, 347 e) bestät igt , m i t d e m 
A i s c h y l o s seine e igenen T r a g ö d i e n charakter is iert h a b e n sol l . 

8 7 V g l . bes. G . N . K n a u e r , Die A e n e i s und Homer ( H y p o m n e m a t a . 7), G ö t t i n g e n 
1964, m i t u m f a s s e n d e n Belegen z u r , H o m e r f o r s c h u n g ' Verg i l s , vg l . bes. d ie z u 
s a m m e n f a s s e n d e n Schemata 4 u n d 5. I n der äußeren E in te i l ung der Aeneis i n 
z w e i H ä l f t e n u n d , m i t der H a l b i e r u n g ü b e r l a p p e n d , dre i D r i t t e l z u je v ier 
Büchern k o m b i n i e r t Verg i l P r inz ip i en der llias u n d der Odyssee. 

8 3 Re i che Belege d a f ü r bei L ä m m e r t , Bauformen des Erzählens, p a s s i m . 
8 9 A u f d ie A u s d i f f e r e n z i e r u n g dieser i n G a n z h e i t s t h e o r i e u n d Ges ta l tp sycho log i e 

en tw icke l ten P r o b l e m a t i k k a n n h ier verz ichtet w e r d e n . 
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primäre Anschauung vom Ganzen gehabt haben, während umgekehrt beim 
Rezipienten die Betrachtung der Dichtung von den Teilen zum Ganzen geht. 
Diesen Prozeß rezeptiv nachzuvollziehen, ist dem Betrachter auf dem 
Wege über das Werk der bildenden Kunst, wo die innere Aneignung vom 
Ganzen zu den Teilen geht, möglich. So bleiben beide Betrachtungsweisen 
im Sinne einer „wechselseitigen Erhellung der Künste"90 in ihrer Analogie 
und Diversität komplementär aufeinander angewiesen. 

9 0 M i t dieser P r ä g u n g ha t te O s k a r W a l z e l (zuerst Ber l in 1917; d a n n un ter B e 
rücks icht igung der A e s t h e t i k des 18. u n d 19. J a h r h u n d e r t s we i te r ausgestal tet 
in : O . W . , Gebalt und Gestalt im Kunstwerk des Dichters, D a r m s t a d t 2 1 9 5 7 
P 1 9 2 9 ] , K a p . 9 , S. 2 6 5 - 2 8 1 ) i n der Ü b e r t r a g u n g der "wol f f l inschen „ K u n s t g e 
schichtl ichen G r u n d b e g r i f f e " auf d ie L i te ra tur d e n theoret i schen R e f l e x i o n e n 
über das V e r h ä l t n i s v o n L i te ra tur u n d K u n s t , d i e b i s i n d ie griechische S o p h i s t i k 
(Pro tagoras ) zu rückgehen , n e u e n A u f t r i e b gegeben , a l lerd ings selbst w e i t über 
d a s Z i e l h inaussch ießend . V g l . auch W e l l e k / W a r r e n , Theory of Literature, 
in d e m K a p . : „L i te ra ture a n d O t h e r A r t s " , S. 1 2 5 - 1 3 5 (deutsch: Theorie der 
Literatur, F r a n k f u r t a. M . 1972, S. 1 3 1 - 1 4 3 ) . G r u n d s ä t z l i c h s ind dre i K o m p l e x e 
z u untersche iden : 1) I l lus t ra t ion v o n Szenen der D i c h t u n g in der b i l d e n d e n 
K u n s t u n d u m g e k e h r t . D i e s e m Bereich s ind d ie me is ten U n t e r s u c h u n g e n - auch 
in der A l t e r t rumswi s senscha f t - g e w i d m e t ; 2) G le i chhe i t der S t i m m u n g (z. B . 
anakreont i sches G e d i c h t - L a n d s c h a f t s g e m ä l d e ) ; 3) S t r u k t u r ä q u i v a l e n z e n . Be i 
d i esem schwier igen Bereich g ibt es f ü r d ie e inze lnen E p o c h e n spezif ische P r o 
b l e m e (vgl . o b e n , A n m . 83), d ie aus i h ren j ewe i l igen V o r a u s s e t z u n g e n erk lär t 
w e r d e n m ü s s e n u n d n icht über t ragbar s ind . 
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Abb. 1 (S. 233) : Schemat i sche Z e i c h n u n g der P r o p o r t i o n i e r u n g des S t re i fedekors 
auf der A m p h o r a , T a f . 6 ( Z e i c h n u n g E . Schnal le ) . 

Taf. 1: S u b m y k e n i s c h e B a u c h a m p h o r a , A t h e n , K e r a m e i k o s m u s e u m , Inv . 920 , 
Deu t sches A r c h ä o l o g i s c h e s Ins t i tu t A t h e n , N e g . N r . Ker . 4270. 

Taf. 2: P r o t o g e o m e t r i s c h e D e c k e l a m p h o r a , A t h e n , K e r a m e i k o s m u s e u m , Inv . 2131 , 
Deu t sches A r c h ä o l o g i s c h e s Inst i tut A t h e n , N e g . N r . Ker . 4243 . 

Taf. 3: F r ü h g e o m e t r i s c h e P y x i s , A t h e n , K e r a m e i k o s m u s e u m , Inv . 2135 , Deu t sches 
A r c h ä o l o g i s c h e s Inst i tut A t h e n , N r g . N r . Ker . 4591. 

Taf. 4: P r o t o g e o m e t r i s c h e A m p h o r a , A t h e n , K e r a m e i k o s m u s e u m , Inv . 254 , D e u t 
sches A r c h ä o l o g i s c h e s Inst i tut A t h e n , N e g . N r . K e r 2669. 

Taf. 5: S t renggeometr i sche A m p h o r a , A t h e n , N a t i o n a l m u s e u m , I n v . 805. N a c h 
American Journal of Archaeology B d . 44 /1940 , T a f . 24. 

Taf. 6: G e o m e t r i s c h e „ P r o t h e s i s a m p h o r a " , A t h e n , N a t i o n a l m u s e u m , Inv . 804, 
Deu t sches A r c h ä o l o g i s c h e s Inst i tut , N e g . N r . N M 5946. 

Taf. 7: P ro toa t t i s che A m p h o r a , N e w Y o r k , Inv . 11.210.1 Seite B , n a c h F. M a t z , 
Geschiebte der griechischen Kunst, B d . 1, T a f . 213. 

Taf. 8, 1 und 2: P r o t o k o r i n t h i s c h e P y x i s , A t h e n , N a t i o n a l m u s e u m , nach H . P a y n e , 
Protokorinthische Vasenmalerei, Ber l in 1933, T a f . 8. 

Taf. 8, 3: P ro toa t t i sche A m p h o r a des P o l y p h e m m a l e r s , Eleus is , M u s e u m , F o t o H i r -
m e r , 624. 4031 (Ausschn i t t m i t F lech tband) . 




