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Die wohl fundierte These von einem im Holzbau entstandenen System 

der Front griechischer Tempel, welches dem Steinbau zeitlich vorausgegangen 

ist und in diesem deutliche Spuren hinterlassen hat, ist in neuerer Zeit zu 

Unrecht etwas in MiBkredit geraten. Der verehrte Jubilar, dem auch diese 

Zeilen gewidmet sind, hat in zwei Aufsatzen Gelegenheit genommen, dieser 

These wieder zu ihrem Recht zu verhelfen und im besonderen die Entstehung 

des Triglyphen-Metopenbandes aus dem Holzgebalk zu sichern1).

Die hier vorgelegte Miszelle will einen neuen Weg zu diesem Fragenkreis 

aufzeigen, der freilich nur zu mehr oder weniger zwingenden Schliissen fiih- 

ren kann.

Die attisch-geometrische Vasendekoration des 9. und 8. Jahrhunderts 

kennt nur zwei Kompositionselemente: die umlaufenden Friese, die in ihrer 

Abfolge den Rhythmus des GefaBaufbaus herausheben, und die quadratischen 

oder rechteckigen Felder, welche mit zentrierten Mustern wie Kreisen, Rauten, 

Maanderhaken, Blattsternen oder figiirlichen, meist auf die Mitte bezogenen 

Darstellungen gefiillt sind und von waagerechten und senkrechten Ornament- 

balken friesartigen Charakters umrahmt werden. Aus der Komposition beider 

Elemente entsteht das sogenannte Metopen-Triglyphenband. Die reinsten 

Formen dieser von wahren ’Triglyphen‘ getrennten Felder im zweiten Viertel 

des 8. Jahrhunderts2) verdienen die Bezeichnung als Metopenband nicht nur 

als metonymen Terminus, sondern konnen durchaus als inspiriert von dem 

Metopenfries eines Holzgebalks verstanden werden.

Lange vor dieser Konkretisierung des Metopenbandes, in der die Felder 

und die senkrechten Triglyphen in klarer Gegensatzlichkeit auftreten, nam- 

lich um die Mitte des 9. Jahrhunderts, erscheint eine weit kompliziertere 

Feldstruktur (Taf. 50,1), der die Tradition des geometrischen Stiles nicht so sehr 

Vorschub leisten konnte, wie es bei dem Metopenfries der Fall war. Wiihrend 

dieser nach einer Reihe von rein keramischen Vorstufen sich erst im Hoch-
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