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Barbara E . B o r g (Exeter) 

Gefährliche Bilder? Gewalt und Leidenschaft 
in der archaischen und klassischen Kunst 

Krieg und Gewalt sind Themen, die seit einigen Jahren auch in der Diskus 
sion antiker Denkmäler, Verhaltensweisen und Wertvorstellungen eine 
zentrale Position einnehmen.1 In diesem Zusammenhang ist in letzter Zeit 
von archäologischer Seite öfter auf ein interessantes Phänomen hingewie
sen worden: I n der attischen Vasenmalerei zeichnet sich in den Jahren nach 
etwa 480 v. Chr. ein deutlicher Wandel in der Darstellung v o n Gewalt ab. 
D a dieser Wandel bereits vielfach beschrieben worden ist,2 kann ich 

1 F r ü h e r e V e r s i o n e n dieses Bei t rags k o n n t e i c h b e i v e r s c h i e d e n e n G e l e g e n h e i t e n i n 
B o n n , H e i d e l b e r g , T ü b i n g e n u n d B e r l i n vor s t e l l en u n d diskut ieren . M e i n b e s o n 
derer D a n k gilt d e m A r b e i t s k r e i s ,B i l d u n d G e s e l l s c h a f t i m k lass i schen G r i e c h e n 
l and ' , v o n d e s s e n A n r e g u n g e n i c h sehr pro f i t i e r t habe , s o w i e d e n Verans ta l te rn 
d e s K o l l o q u i u m s „ G e w a l t u n d Ä s t h e t i k : G e w a l t u n d F o r m e n d e r G e w a l t d a r s t e l 
l u n g i n der gr iech i schen K l a s s i k " . 

2 I o a n n a M e n n e n g a : U n t e r s u c h u n g e n z u r K o m p o s i t i o n u n d D e u t u n g h o m e r i s c h e r 
Z w e i k a m p f s z e n e n i n der gr iech ischen Vasenmalere i , D i s s . Ber l in 1976; M a n u e l a 
Papadakis : I l ias - u n d I l ioupers isdarste l lungen a u f f r ü h e n ro t f igur jgen Vasen , F r a n k 
f u r t a. M . u. a. 1994; Chris t ian El l inghaus : Ar i s tokra t i sche Lei tb i lder - D e m o k r a t i s c h e 
Leitbi lder . K a m p f d a r s t e l l u n g e n a u f att ischen V a s e n i n archaischer u n d klassischer 
Ze i t , M ü n s t e r 1997; Brigitte Kn i t t lmayer : D i e A t t i s c h e Ar i s tokra t ie u n d ihre H e l d e n . 
D a r s t e l l u n g e n des t ro jan i schen Sagenkreises i m 6. u n d f r ü h e n 5. J a h r h u n d e r t v. Chr . , 
H e i d e l b e r g 1997; Florens Feiten: Blu tdurs t o d e r Verhal tensmuster . Z u r B e d e u t u n g 
der K a m p f b i l d e r i n der archaischen u n d klass ischen gr iech ischen K u n s t . I n : Steine 
u n d Wege . Festschr i f t f ü r D i e t e r K n i b b e , hrsg. v o n Peter Scherrer et a l , W i e n 1999, 
S. 1 9 5 - 9 ; M e r e t M a n g o l d : K a s s a n d r a i n A t h e n . D i e E r o b e r u n g T r o j a s a u f att ischen 
Vasenb i l de rn , Ber l in 2000; Matth ias Recke : G e w a l t u n d L e i d . D a s B i l d des K r i e g e s 
b e i d e n A t h e n e r n i m 6. u n d 5. J h . v. Chr . , I s t a n b u l 2002; T o n i o H ö l s c h e r : I m a g e s o f 
W a r i n G r e e c e a n d R o m e : B e t w e e n mil i tary practice, p u b l i c m e m o r y a n d cul tura l 
s y m b o l i s m . I n : J o u r n a l o f R o m a n Studies 93 (2003) S. 1—17; G ü n t e r Fischer u n d 
S u s a n n e M o r a w : D i e andere Seite der Klass ik . G e w a l t i m 5. u n d 4. J a h r h u n d e r t 
v. Chr . K u l t a r w i s s e n s c h a f f i c h e s K o l l o q u i u m B o n n , 1 1 . - 1 3 . J u l i 2002 , Stuttgart 2005 , 
p a s s i m m i t re icher Bib l i ograph ie i n d e n e inze lnen Beiträgen. 
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mich hier auf einige Beispiele beschränken, die den Befund illustrieren 
sollen: 

Sportliche Agone können in archaischer Zeit zumindest auf Symposi
onsgeschirr in ihrer ganzen realen Blutigkeit und Brutalität wiedergegeben 
werden, während man seit etwa 490 weniger drastische Darstellungen, vor 
allem den Beginn oder das Ende des Kampfs , bevorzugt.3 Archaische Bil
der des ,privaten' Bereichs des Symposions zeigen Gewalt, etwa sexuelle 
Gewalt, meist gegen Frauen, oder Gewalttätigkeit der Zecher und K o m a -
sten untereinander, und auch diese Bilder werden in der frühen Klassik 
abgelöst durch eher beschauliche Darstellungen.4 D i e größten Grausam
keiten in Darstellungen finden sich jedoch im Kontext mythischer K ä m p 
fe und Kriege, insbesondere des Trojanischen Krieges, ohne daß diese 
Taten i m Bild immer erkennbar negativ gewertet wären5 - auf diesen 
Punkt komme ich zurück. 

U m 480/70 verschwinden die meisten dieser Szenen aus dem Repertoire. 
Bezeichnenderweise erscheint etwa die Tötung des Troilos nach ca. 490 nur 
noch in einer unsicheren Darstellung; die Schleifung Hektors bald nach 500 
und der tödliche Zweikampf mit Achill nach 480 überhaupt nicht mehr.6 

Andererseits stellt die Anwendung von Gewalt während des gesamten hier 
betrachteten Zeitraums, also auch in klassischer Zeit, durchaus ein nahe-

3 M a r t i n B e l i t z : Sp ie l u m L e b e n u n d T o d ? G e w a l t u n d A t h l e t i k i n k lass ischer Z e i t . 
I n : F i s cher u n d M o r a w (2005) [ A n m . 2] , S. 1 2 9 - 4 1 ; A d r i a n Stähli: D i e R h e t o r i k 
de r G e w a l t i n B i l d e r n d e s a r cha i s chen u n d k lass i schen G r i e c h e n l a n d . I n : F i s cher 
u n d M o r a w (2005) [ A n m . 2 ] , S. 2 8 - 3 2 ; b e i d e m i t we i terer B i b l i o g r a p h i e . 

4 Z u G e w a l t t ä t i g k e i t e n d e r Z e c h e r u n t e r e i n a n d e r s. E z i o Pel l i zer : O u t l i n e s o f a 
m o r p h o l o g y o f S y m p o t i c e n t e r t a i n m e n t . I n : S y m p o t i c a . A S y m p o s i u m o n t h e 
Symposion, hrsg . v o n O s w y n M u r r a y , O x f o r d 1984 , S. 1 7 7 - 8 4 , bes. S. 1 8 1 - 8 2 m i t 
A b b . 16; M i c h a e l V i c k e r s : G r e e k S y m p o s i a , L o n d o n o . j . [1978], S. 1 6 . 2 0 A b b . 21 . 
2 2 ; S täh l i ( 2005 ) [ A n m . 3 ] , S. 2 4 - 2 8 m i t A b b . 2 - 3 . Z u G e w a l t g e g e n F r a u e n 
M a r t i n K i l m e r : S e x u a l v i o l e n c e . A r c h a i c A t h e n s a n d t h e r e c e n t pas t . I n : O w l s t o 
A t h e n s . E s s a y s o n c l a s s k a l sub jec t s p r e s e n t e d t o Sir K e n n e t h D o v e r , hrsg. v o n 
E l i s a b e t h M . C r a i k , O x f o r d 1 9 9 0 , S. 2 6 1 - 7 7 . Z u m S y m p o s i o n a l l g e m e i n A l f r e d 
S c h ä f e r : U n t e r h a l t u n g b e i m g r i e c h i s c h e n S y m p o s i o n . D a r b i e t u n g e n , Spie le u n d 
W e t t k ä m p f e v o n h o m e r i s c h e r b i s i n spätk lass i sche Z e i t , M a i n z 1 9 9 7 , p a s s i m , d e r 
a l lerd ings d i e g r ö b e r e n U m g a n g s f o r m e n a u f d i e A u s w e i t u n g des S y m p o s i o n s a u f 
b re i te re B e v ö l k e r u n g s s c h i c h t e n z u r ü c k f ü h r e n m ö c h t e ( ebd . S. 67 ) , e ine E r k l ä 
r u n g , d i e anges i ch t s d e r E n t w i c k l u n g d e r B i l d e r anderer T h e m e n b e r e i c h e k a u m 
b e f r i e d i g e n k a n n . 

5 S täh l i (2005) [ A n m . 3] , S. 3 3 - 4 3 ; R a l f v o n d e n H o f f : „ A c h i l l , d a s V i e h " ? Z u r 
P r o b l e m a t i s i e r u n g transgress iver G e w a l t i n k lass i schen V a s e n b i l d e r n . I n : F i scher 
u n d M o r a w (2005) [ A n m . 2] , S. 2 2 5 - 4 6 . 
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liegendes und natürliches Mittel zur Durchsetzung von Zielen dar,7 und 
Gewalttaten sind ein zentrales Motiv fast aller Tragödien.8 

Ich möchte im folgenden versuchen, diesen Befund besser zu verste
hen. Vorausschicken möchte ich, daß hier ein pragmatischer, selektiver und 
aus moderner Sicht gewählter Gewaltbegriff zugrunde gelegt wird, der 
eine kollektive Bezeichnung für alle physischen Verletzungen bis zur T ö 
tung eines anderen Menschen darstellt. Hierin macht sich auch eine m o 
derne Fragestellung bemerkbar, die an antiken Problematisierungsweisen 
und Diskursen teilweise vorbeizielt, aber gerade deshalb aufschlußreich 
sein kann. A u c h braucht bei der Komplexität des Themas wohl kaum be
tont zu werden, daß meine Thesen einen sehr vorläufigen Charakter besit-

6 Z u r T ö t u n g d e s T r o i l o s s. I I M C I , Z ü r i c h u n d M ü n c h e n 1981, S. 8 0 - 9 0 . 9 4 - 5 s.v. 
A c h i l l e u s ( A n n e l i e s e K o s s a t z - D e i s s m a n n ) ; I I M C V I I I , Z ü r i c h u n d D ü s s e l d o r f 
1997 , S. 9 2 - 9 4 s.v. T r o i l o s ( A n n e l i e s e K o s s a t z - D e i s s m a n n ) ; v o n d e n H o f f (2005) 
[ A n m . 5]. Z u r S c h l e i f u n g H e k t a r s s. I I M C I , Z ü r i c h u n d M ü n c h e n 1981 , S. 1 3 9 -
4 0 ; 1 4 5 - 6 s.v. A c h i l l e u s N r . 5 8 5 - 6 0 0 ( A n n e l i e s e K o s s a t z - D e i s s m a n n ) ; R e c k e 
(2002) [ A n m . 2] S. 7 2 - 4 ; 2 9 1 - 2 m i t D i a g r a m m 9 . 1 - 2 ; Z u m Z w e i k a m p f A c h i l l -
H e k t a r L I M C e b d . S. 1 3 3 - 5 ; 1 3 7 - 8 N r . 5 5 9 - 7 0 ; s. z u Z w e i k ä m p f e n der H e l 
d e n v o r T r o j a a u c h R e c k e e b d . 1 1 - 2 0 ; 2 5 8 - 6 7 m i t D i a g r a m m 1 . 1 - 4 . E i n z i g d e r 
Z w e i k a m p f z w i s c h e n A c h i l l u n d M e m n o n l äu f t n o c h e in ige Z e i t wei ter , w i r d je 
d o c h d u r c h d ie D a r s t e l l u n g der Sch i cksa l swägung i n d e n H i n t e r g r u n d gedrängt , 
d i e o f f e n b a r i m e igent l i chen In teresse s tand . Z u r D e u t u n g der W ä g e s z e n e s. C h r i 
s t ian K u n z e : D i a l o g statt G e w a l t . N e u e E r z ä h l p e r s p e k t i v e n i n de r f r ü h k l a s s i s c h e n 
V a s e n m a l e r e i . I n : F i s cher u n d M o r a w (2005) [ A n m . 2] , S. 6 6 - 7 1 ; vg l . a u c h K n i t d -
m a y e r (1997) [ A n m . 2] , S. 1 0 0 - 8 m i t l e i cht a b w e i c h e n d e r D e u t u n g . 

7 s. u . m i t A n m . 39 u n d 40 . 
8 E n t s p r e c h e n d i s t a u c h d i e Sekundär l i t e ra tur z u m T h e m a u n ü b e r s c h a u b a r . G e 

n a n n t se ien h i e r n u r w e n i g e n e u e r e A r b e i t e n , w e l c h e g r u n d s ä t z l i c h e r e U b e r 
l e g a n g e n z u r G e w a l t i n T r a g ö d i e n anste l len : A n n e P. B u r n e t t : R e v e n g e i n A t t i c 
a n d L a t e r T r a g e d y , Berke ley , C A u . a. 1 9 9 8 ; W i l l i a m V . Har r i s : R e s t t a i n i n g R a g e . 
T h e I d e o l o g y o f A n g e r C o n t r o l i n C lass ica l A n t i q u i t y , C a m b r i d g e M A u . a. 2 0 0 1 , 
S. 1 6 1 - 7 4 ; E l i z a b e t h S. B e l f i o r e : M u r d e r a m o n g f r iends . V i o l a t i o n o f philia i n 
G r e e k tragedy, O x f o r d 2 0 0 0 ; R u t h Pade l : W h o m G o d s destroy . E l e m e n t s o f 
G r e e k a n d tragic m a d n e s s , P r i n c e t o n , N J 1995 ; K l e o p a t r a Fer la : V o n H o m e r s 
A c h i l l z u r H e k a b e des E u r i p i d e s . D a s P h ä n o m e n d e r T r a n s g r e s s i o n i n de r g r i e 
c h i s c h e n K u l t u r , M ü n c h e n 1996 : D i e s e w i c h t i g e A r b e i t i s t m i r l e ider z u spä t b e 
k a n n t g e w o r d e n als d a ß i c h s ie i m f o l g e n d e n n o c h hä t t e b e r ü c k s i c h t i g e n k ö n n e n . 
A n d r e a E r c o l a n i : G e w a l t i n de r g r i e c h i s c h e n T r a g ö d i e . I n : F i s c h e r u n d M o r a w 
(2005) [ A n m . 2] , S. 8 9 - 1 0 1 i s t u n e r g i e b i g , d a er aussch l i eß l i ch n a c h m o r a l i s c h e r 
u n d p h i l o s o p h i s c h e r R e f t e r i o n s u c h t u n d s o z u d e m S c h l u ß k o m m t : „ I n d e n 
u n s e r h a l t e n e n T r a g ö d i e n f e h l t e i n e a u s f ü h r l i c h e B e h a n d l u n g d e r G e w a l t p r o 
b l e m a t i k v o m S t a n d p u n k t d e r m o r a l i s c h e n u n d p h i l o s o p h i s c h e n R e f l e x i o n . " 
( E b d . S. 95 ) 
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zen. Mir geht es zunächst darum, zwei verschiedene Felder oder Aspekte 
näher zu beleuchten, die in Hinblick auf die Frage relevant sein dürften: 
1) Funktionen und Motivationen physischer Gewaltanwendung und ihre 
Akzeptanz innerhalb der Gesellschaft, und 2) die spezifischen Möglichkei
ten und Grenzen von Bildern (im Gegensatz zu verbalen Äußerungen), 
bestimmte Inhalte auszudrücken. 

I. Physische Gewalt als Problemlösungsstrategie 

Seit in der spätgeometrischen Zeit erstmals narrative und mythologische 
Bilder auf griechischen Vasen erscheinen, finden sich auch Darstellungen 
von blutigen Kämpfen. Trotz der schematischen Darstellungsweise der 
Zeit sind die Details der Verwundungen und Tötungsweisen in aller Deut
lichkeit dargestellt (Abb. I).9 

Dies bleibt auch in der protokorinthischen und korinthischen Vasenma
lerei so, welche die Brutalität des Krieges, die Verwundungen, Leichenfled
derei usw. drastisch vor Augen führt (Abb. 2a-c).10 

Ein ähnlicher Befund ergibt sich, wie bereits erwähnt, für die attisch
schwarz figurige und frührotfigurige Vasenmalerei. 

Dieser Befund verwundert keineswegs; nicht etwa, weil die betreffen
den Epochen tatsächlich kriegerischer oder gewalttätiger gewesen seien als 
spätere, sondern weil die Darstellungen ganz in Übereinstimmung mit der 
Ideologie, mit den Normen und Wertvorstellungen der archaischen Gesell-

A b b . 1: G e o m e t r i s c h e O i n o c h o e m i t K a m p f d a r s t e l l u n g e n . K o p e n h a g e n , N a t i o n a l -

9 J o h n B o a r d m a n : Ear l y G r e e k vase pa in t ing , 11 ^ - ö * centur ies B C . A h a n d b o o k , 
L o n d o n 1998, A b b . 4 9 - 5 0 . 65 ; H i l d a L . L o r i m e r : T h e hop l i t e p h a l a n x w i t h special 
re ference t o the p o e m s o f A r c h i l o c h u s a n d Tyrtaeus . I n : A n n u a l o f the Br i t i sh 
S c h o o l in A t h e n s 4 2 (1947) , S. 77 A b b . 1. 

10 L o r i m e r (1947) [ A n m . 9] , S. 9 8 - 1 0 2 A b b . 8c; 9 a - d ; a u c h B o a r d m a n (1998) 
[ A n m . 9], A b b . 178,3; s. a u c h d ie V o r l i e b e fü r drast ische D a r s t e l l u n g e n a u f C h a l -
k id i schen G e f ä ß e n : B o a r d m a n (1998) [ A n m . 9] , A b b . 469 . 471. 475 . 482 . 
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A b b . 2a—c: P r o t o k o r i n t h i s c h e A r y b a l l o i m i t K a m p f d a r s t e l l u n g e n , a) Paris, L o u v r e Inv. 
C A 9 3 1 ; b ) Paris, L o u v r e c) Syrakus , M u s e o A r c h e o l o g i c o Reg iona le . 
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schaft stehen.11 D i e Rivalität u m Prestige und Ehre, eine Ideologie, welche 
Status ganz wesentlich v o n der Anerkennung abhängig macht, welche Mut 
und physische Stärke entweder v o n sich aus auslösen oder aber gewaltsam 
einfordern, in der ein gewalttätiger Mann regelmäßig ein ,guter Mann' ge
nannt wird, in der sogar der eigene T o d in den Handel u m Ehre einbezogen 
ist und ein ,schöner Tod ' derjenige ist, den man in tapferem K a m p f gegen 
einen ebenbürtigen Gegner erleidet und durch den man im Gedächtnis der 
Gesellschaft weiterlebt, beherrschen nicht nur das Geschehen von Was und 
Odyssee, sondern auch die historische Wirklichkeit.12 Dies bestätigen neben 
der archaischen Lyrik auch die Denkmäler. In den Bildern aus der Zeit etwa 
v o n 530 bis 480 wird meist klar zwischen Sieger und Besiegtem diffe
renziert, indem letzterer schwer verwundet und in auswegloser Situation 
gezeigt wird. D o c h wird auf diese Weise nicht nur der Sieger ausgezeichnet, 
sondern auch der Besiegte.13 Der von Achill tödlich verwundet zurück
sinkende, aus mehreren Wunden blutende Hektor auf einem Stamnos des 
Berliner Malers in München (Abb. 3) etwa scheint sich noch im Zurück
sinken gegen seine Niederlage zu sträuben.14 

11 Ä h n l i c h Stäh l i (2005) [ A m 3], S. 3 3 - 4 3 z u d e n G e w a l t t a t e n A c h i l l s a u f g r i ech i 
s c h e n V a s e n . S. a u c h M i c h a e l S h a n k s : A r t a n d t h e G r e e k C i t y State. A n in te r -
p r e t i v e a r c h a e o l o g y , C a m b r i d g e 1 9 9 9 , bes . S. 1 0 7 - 1 3 ; E l l i n g h a u s (1997) [ A n m . 2] , 
bes . S. 237—92, d e s s e n T h e s e e iner „ T e n d e n z z u m R e a l i s m u s " seit e t w a 5 3 0 
u n t e r d e m E i n f l u ß v o n „ N e u r e i c h e n b z w . E m p o r k ö m m l i n g e n " , w e l c h e d ie a l ten 
a r i s tokra t i s chen Le i tb i l de r n i c h t m e h r v o l l s t ä n d i g v e r s t a n d e n h ä t t e n ( z u s a m m e n 
f a s s e n d e b d . S. 2 5 7 - 6 1 ) , i c h a l lerdings n i c h t te i len k a n n . 

12 H a n s V a n W e e s : Status W a r r i o r s . W a r , V i o l e n c e a n d S o c i e t y i n H o m e r a n d 
H i s t o r y , A m s t e r d a m 1992 ; s. a u c h H a n s J o a c h i m G e h r k e : D i e G r i e c h e n u n d d i e 
R a c h e . E i n V e r s u c h i n h i s t o r i s cher P s y c h o l o g i e . I n : S a e c u l u m 3 8 (1987) S. 1 2 1 - 4 9 ; 
C h r i s t o p h U l f : D i e h o m e r i s c h e G e s e l l s c h a f t , M ü n c h e n 1 9 9 0 , bes . S. 1 ^ - 9 ; D o u g 
las L . Ca i rns : Aidos. T h e P s y c h o l o g y a n d E t h i c s o f H o n o u r a n d S h a m e i n A n c i e n t 
G r e e k l i terature, O x f o r d 1 9 9 3 , bes . S. 1 - 1 4 6 . Z u m , s c h ö n e n T o d ' s. J e a n - P i e r r e 
V e r n a n t : D e r g r i ech i s che T o d - T o d m i t z w e i G e s i c h t e r n . I n : H e p h a i s t o s 3 
(1981 ) S. 1 7 - 2 2 ; N i c o l e L o r a u x : M o u r i r d e v a n t T r o i e , t o m b e r p o u r A t h e n e s . D e 
la g lo i re d u h e r o s ä l ' idee d e la cite. I n : L a m o r t , les m o r t s d a n s les soc ie tes 
anc i ennes , hrsg . v o n G h e r a r d o G n o l i u n d J e a n - P i e r r e V e r n a n t , C a m b r i d g e et al. 
1982 , S. 2 7 - 4 3 ; J e a n - P i e r r e V e r n a n t : L a be l le m o r t et le cadavre ou t tage . I n : 
G n o l i u n d V e r n a n t (1982) [ebd. ] , S. 4 5 - 7 6 ; we i t e re B i b l . i n K n i t t l m a y e r (1997) 
[ A n m . 2] , S. 7 1 - 7 3 . 

13 Ä h n l i c h K n i t t l m a y e r ( 1 9 9 7 ) [ A n m . 2], bes . S. 7 1 - 7 3 . D e r U n t e r s c h i e d z u d e n 
B i l d e r n der J a h r e d a v o r , i n d e n e n d ie K ä m p f e o f t u n e n t s c h i e d e n s ind , läßt s i ch 
d e m n a c h n i c h t als e ine g r u n d s ä t z l i c h e A b k e h r v o n der a rcha i schen A d e l s i d e o l o g i e 
v e r s t e h e n ; d a z u a u c h i m f o l g e n d e n . 

1 4 M ü n c h e n , A n t i k e n s a m m l u n g 2 4 0 6 : A R V 2 2 0 7 . 1 3 7 ; A d d 2 194; Para 343 ; C V A 
M ü n c h e n (5) T a f . 2 3 8 - 9 . 
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A b b . 3: S t a m n o s d e s Ber l i ne r M a l e r s ; Z w e i k a m p f z w i s c h e n A c h i l l e u s u n d H e k t o r . 
M ü n c h e n , A n t i k e n s a m m l u n g Inv . 2 4 0 6 . 

Sein ganzer Körper ist voller Spannung, und das Schwert hält er 
noch fest in der ausgestreckten Rechten gegen den Angreifer gerichtet. 
Obgleich zusammenbrechend, hat er doch den schönen Körper aller 
heroischen Kämpfer , ja, er ist durch seine Körpergröße und raumfül
lende Präsenz dem Achill sogar überlegen, der im Vergleich beinahe 
etwas schmächtig und an den Rand gedrängt erscheint.15 Ahnlich ist 
auch der von Hypnos und Thanatos geborgene Leichnam Sarpedons 
zwar von blutenden Wunden gezeichnet, ansonsten aber in ,heroischer' 
Größe und mit jedem Detail seines perfekten athletischen Körpers dar
gestellt (Abb. 4). 

Der ,schöne Tote' wird zudem von göttlichen Personifikationen ge
borgen, eine Ehrenerweisung, die seinen Ruhm und Status zusätzlich un
terstreicht: Derjenige Held der I/ias, der vielleicht den Normen der home-
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rischen Gesellschaft am besten entspricht, wird von Zeus durch einen 
schlafartigen Tod ohne Schrecken ausgezeichnet.16 

15 A n d e r s d ie D e u t u n g v o n S u s a n n e M u t h : Z w i s c h e n Pa the t i s i e rung u n d D ä m p 
fung . K a m p f d a r s t e l l u n g e n in de r a t t i schen V a s e n m a l e r e i des 5. J h s . v . C h r . In : F i 
scher u n d M o r a w (2005) [ A n m . 2] S. 1 9 2 - 9 , d ie o f f e n b a r d a v o n ausgeht , es k ö n n e 
in d e n K a m p f d a r s t e l l u n g e n n u r u m d e n Sieger g e h e n , u n d die die A u f m e r k s a m 
keit , w e l c h e d ie Bes i eg ten i n d e n D a r s t e l l u n g e n der f ragl ichen Z e i t erhal ten, als 
e ine A r t u n e r w ü n s c h t e n N e b e n e f f e k t ans ieht , d e n m a n m i t d e n späteren Dars te l 
l u n g e n auszug le i chen g e s u c h t hätte. A n d e r s d ie k lass ischen Bi lder , in d e n e n der 
U n t e r l e g e n e o f t als z u r ü c k w e i c h e n d o d e r gar f l i e h e n d dargestel lt w i rd . H ie r ist 
ihrer D e u t u n g insowe i t z u z u s t i m m e n , als n u n tatsächl ich der Sieger der al leinige 
H e l d ( u n d d ie al leinige I d e n t i f i k a t i o n s f i g u r ) de r D a r s t e l l u n g ist u n d d ie Ü b e r l e 
g e n h e i t z u e iner a b s o l u t e n w i r d . 

16 H . A l l a n Shap i ro : Person i f i ca t i ons in G r e e k art. T h e representa t ion o f abstract 
c o n c e p t s 6 0 0 - 4 0 0 B. C , K i l c h b e r g u n d Z ü r i c h 1993, S. 1 3 2 - 4 8 ; R e c k e (2002) 
[ A n m . 2], S. 6 0 - 4 ; 288 m i t D i a g r a m m 6 . 1 - 2 ; z u r S y m b o l i k Barbara E . B o r g : D e r 
D o g o s des M y t h o s . A l l e g o r i e n u n d P e r s o n i f i k a t i o n e n in der f r ü h e n gr iech i schen 
K u n s t , M ü n c h e n 2002 , S. 1 6 4 - 7 . 
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Eine ähnliche Vorstellung scheint auch den Kourosstatuen auf attischen 
Gräbern zugrunde zu liegen.17 Als besonders instruktives Beispiel mag hier 
das Grabmonument eines gewissen Kroisos aus Anavyssos dienen, der der 
Inschrift zufolge in einer unbekannten Schlacht in der vordersten Reihe 
starb (Abb. 5).18 

Sein Bildnis zeigt ihn in seiner ganzen Schönheit und Jugend: die langen 
Locken, das lächelnde Gesicht als Ausdruck seiner Charis, der muskulöse 
Körper mit den mächtigen Schenkeln, sein fester Stand „mit beiden Füßen 
gestemmt auf das Erdreich", das Inbild des idealen Kriegers und schönen 
Toten wie Tyrtaios es so oft beschreibt.19 Das Epigramm weist eine Reihe 
formaler Eigenheiten auf, die ein gebildeter Zeitgenosse als Reminiszenz 
an epische und elegische Formulierungen erkennen konnte. 

In der archaischen Gesellschaft spielten demnach physische Stärke und 
Kampfesmut als probate, ja, geradezu erwartete Mittel der Durchsetzung 
von Ansprüchen, zur Vergeltung von Beleidigungen aller Ar t und als Aus 
weis von Status und Größe zumindest der Ideologie nach eine wesentliche 
Rolle und waren den Dichtungen etwa des Alkaios, des Solon, des Theognis 
oder Xenophanes zufolge auch ein Faktum der realen Lebenswirklichkeit. 
Hans van Wees hat die archaischen Gesellschaften Griechenlands m . E . 
überzeugend mit der Mafia und ihrer Ideologie der Vendetta verglichen,20 

17 A n n a M a r i a D ' O n o f t i o : Komi c kouroi funetaxi attici. I n : A I O N 4 (1982) , S. 1 3 5 - 7 0 , 
bes. S. 163—8; A n d r e w F. Stewart: W h e n is a k o u r o s n o t a n A p o l l o ? T h e T e n e a 
^Apol lo ' revis i ted. I n : Cor in th iaca . Studies i n h o n o r o f D a r r e i l A . A m y x , hrsg. v o n 
M a r i o A . D e l Ch iaro , C o l u m b i a 1986, S. 54—70, bes. S. 6 0 - 5 ; Chr is t ine S o u r v i n o u -
I n w o o d : ,Read ing ' G r e e k D e a t h t o the E n d o f t he Classical Pe r i od , O x f o r d 1995, 
S. 1 4 0 - 2 9 7 , bes . S. 1 7 0 - 8 0 . 2 2 1 - 7 8 , d i e aber m . E . d e n A s p e k t des Preises d e r 
V e r s t o r b e n e n zuguns ten persön l i cher T r a u e r über d e n Ver lu s t unterschätzt . 

18 Z u archa i schen G r a b e p i g r a m m e n s. J o s e p h W D a y : R i taa l s i n S tone . E a r l y 
G r e e k grave ep igrams a n d m o n u m e n t s . I n : J o u r n a l o f He l l en i c Studies 109 (1989) 
S. 1 7 - 4 0 , S. 2 0 z u r K r o i s o s - B a s i s . 

19 „ D r u m au f ! i m Spreizschr i t t halt ' m a n stand, m i t b e i d e n F ü ß e n g e s t e m m t ans 
Erdre i ch ! i n d i e L i p p e grab ' s ich e in d e r Z ä h n e B i ß ! " „äXXä Tic, eB Swxßac, |4.evexa> 
jcooiv &n<jx>T8poi<n | ccripi%6elc, eiti 7 % , %sTXcx; ö S o w t 8CCK<»V" (10, 31—2; 11,21—2, 
Übers . J o a c h i m Latacz ) ; s. a u c h 1 0 . 2 1 - 3 2 ; 11; 12 W e s t ; vg l . H o r n . II. 2 2 . 7 1 - 7 3 : 
„ E i n e m j u n g e n M a n n , der gefal len, steht alles an , a u c h w e n n er v o m schar fen E r z e 
zerr issen dal iegt; u n d alles ist s c h ö n a n d e m T o t e n , w a s d a ersche inet . " (Obers . 
R o l a n d H a m p e ) ; s. a u c h H ö l s c h e r (2003) [ A n m . 2], S. 11: „ T h e fighting warr iors i n 
b a t d e scenes are houroi set i n t o m o t i o n " . 

2 0 H a n s v a n W e e s : T h e m a f i a o f early G r e e c e . V i o l e n t exp lo i t a t i on i n the s e v e n t h 
a n d s i x th centur ies B C . I n : O r g a n i s e d C r i m e i n A n t i q u i t y , hrsg. v o n K e i t h H o p 
w o o d , L o n d o n 1999, S. 1—51; H a n s v a n W e e s : Megara ' s m a f i o s i . T i m o c r a c y a n d 
v i o l e n c e i n T h e o g n i s . I n : A l t e rna t i ves t o A t h e n s , hrsg. v o n R o g e r B r o c k u n d 
S. H o d k i n s o n , O x f o r d 2 0 0 0 , S. 5 2 - 6 7 . 
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a-reßi : Kai oitcripov Kpouro irapa, cre/za ßavovros 
hov rror kvi rrpop.dxot'S '• o\e<xe ßöpo<s ' "Apc?. 

Stay and mourn at the monument of dead Kroisos, 
whom furious Ares destroyed in the front ranks." 

A b b . 5a, b : a) G r a b s t a t u e des K r o i s o s ; b ) Z e i c h n u n g , T r a n s k r i p t i o n u n d Ü b e r s e t z u n g 
der Bas i s inschr i f t ( G . R ichter ) . A t h e n , N a t i o n a l m u s e u m Inv. 3851. 
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auch wenn man übet das tatsächliche Ausmaß an Gewalttaten im Zusam
menhang des archaischen Elitenwettbewerbs streiten kann. 

Diese Ideologie wird jedoch bereits in archaischer Zeit problematisch, 
wie etwa schon Hesiods Unterscheidung zwischen der guten und schlech
ten Ens zeigt (Erga 11-26).21 In der archaischen Lyrik beginnt ein expliziter 
Hybrisdiskurs, in dem auch Gewaltanwendung eine Rolle spielt.22 D o c h 
steht hier nicht so sehr die Gewalt selbst im Zentrum, sondern das zentrale 
Problem jeder auf Ehre und Anerkennung gegründeten Gesellschaftsform: 
Hybris als eine Haltung, die geprägt ist durch eine fehlgeleitete und überzo
gene Vorstellung von sich selbst und der eigenen Stellung in der Welt, durch 
ein unangemessenes Gefühl der Überlegenheit, durch die überzogene Sorge 
um die eigene Ehre, die entscheidender wird als der Schaden und die Uneh
re, die man anderen antut23 Insbesondere scheint sich in dieser Zeit der 
Topos des hybriden und in seiner Hybris auch zu überzogener oder unnöti
ger Gewalt neigenden Tyrannen herauszubilden, ein Topos, der im 5. Jh . 
sowohl bei Herodot und Thukydides als auch in der Tragödie voll entfaltet 
wird 24 D ie außerordentliche Fixierung auf die Ehre des Einzelnen und sei
ner Familie bzw. seinerphiloi, welche die Notwendigkeit, diese Ehre mit G e 
walt zu verteidigen einschließt, führt zu Vendetta-artigen Fehden und einem 
Teufelskreis v o n Gewalt, welche die Gesellschaft zu sprengen drohen. 

A ls zentrales - wir würden sagen: psychologisches - Problem wird dabei 
der Zorn erachtet, der einerseits notwendige Voraussetzung für K a m p f 
kraft und die Ausübung von Rache, ja, geradezu Ausweis der Arete und des 
Status des Helden ist, andererseits aber die Gefahr in sich birgt, den Sinn 
für das rechte Maß an Rache zu verlieren und dadurch Gegenrache zu pro
vozieren.25 „ I f anger is wrong, then, fhis is not because it is morally wrong, 

2 1 M i c h a e l G a g a r i n : T h e A m b i g u i t y o f eris i n t h e W o r k s a n d D a y s . I n : C a b i n e t o f 
t h e M u s e s . E s s a y s o n C lass ica l a n d C o m p a r a t i v e L i t e ra ture i n H o n o r o f T h o m a s 
G . R o s e n m e y e r , hrsg. v o n M a r k G r i f f i t h u n d D o n a l d j . M a s t r o n a r d e , A d a n t a 1990 , 
S. 1 7 3 - 8 3 . 

2 2 N i c o l a s R . E . F i sher : H y b r i s . A s t u d y i n t h e v a l u e s o f h o n o u r a n d s h a m e i n 
a n c i e n t G r e e c e , W a r m i n s t e r 1992 , bes . S. 2 0 1 ^ - 6 z u r a r cha i s chen L y r i k . 

2 3 F i s h e r (1992) [ A n m . 22] , bes . S. 7 - 1 5 0 ; d a z u m i t w i c h t i g e n E r g ä n z u n g e n D o u g l a s 
L . Ca i rns : H y b r i s , D i s h o n o u r , a n d T h i n k i n g Big. I n : J o u r n a l o f H e l l e n i c S tud ies 
116 (1996) S. 1 - 3 2 . 

2 4 F i s h e r (1992) [ A n m . 22 ] , S. 2 4 7 - 4 5 2 ; s. a u c h H a r r i s (2001) [ A n m . 8] , S. 1 5 7 - 2 0 0 . 
2 5 H a r r i s ( 2001 ) [ A n m . 8], p a s s i m , bes . S. 1 3 1 - 2 0 0 ; L e o n a r d C . M u e l l n e r : T h e A n g e r 

o f Ach i l l e s . Menis'm G r e e k E p i c , I t h a c a , N . Y u . a . 1996 ; B u r n e t t ( 1998 ) [ A n m . 8] ; 
D o u g l a s L . C a i r n s : A n g e r a n d H o n o u r i n H o m e r " s Wad. I n : A n c i e n t A n g e r : P e r 
spec t i ves f r o m H o m e r t o G a l e n , hrsg. v o n S u s a n M . B r a u n d a n d G l e n n W . M o s t , 
C a m b r i d g e et al. 2 0 0 3 , S. 1 1 - 4 9 ; G l e n n W . M o s t A n g e r a n d p i t y i n H o m e r ' s Iliad. 
I n : E b d . S. 5 0 - 7 5 . 
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but because it may have unpredictable and unwelcome side-effects."26 D i e 
drakonischen Gesetze, die Refotmen des Solon usw. waren Versuche, diese 
Auswirkungen der Racheideologie einzudämmen, ohne allerdings die Ideo
logie grundsätzlicher in Frage zu stellen, und William Harris vermutet gar, 
daß die Prominenz der Was, in weichet der Zorn ein zentrales Thema dar
stellt, mit aktuellen Diskussionen während der Polisbildung u m 700 und 
der Notwendigkeit zur Schaffung von Regeln des Zusammenlebens zu
sammenhängt.27 

Auch in Bildwerken finden sich gelegentlich Hinweise auf die proble
matischen Aspekte des Krieges und der Gewalt. Wie ich an anderer Stelle 
ausfuhrlicher zu zeigen gesucht habe, stellt die v o n Pausanias beschriebene 
sogenannte Kypseloslade, ein eigentlich zylindrisches, in fünf Registern 
mit Bildern dekoriertes Behältnis, welches die Kypseliden ins Heiligtum 
nach Olympia gestiftet hatten, ein solches - in seiner Ar t allerdings bislang 
einzigartiges — Beispiel dar 28 D ie überwiegende Mehrzahl der Szenen han
delt v o n verschiedenen Formen gewalttätiger Auseinandersetzungen, v o n 
denen die meisten sich problemlos in das bekannte Spektrum einfügen. 
Einige bemühen sich jedoch u m einen ausdrücklich kritischen Blick. Ich 
greife hier nur den Zweikampf zwischen Agamemnon und K o o n über der 
Leiche des Iphidamas heraus, der im 11. Buch der Was, der Aristie des 
Agamemnon, beschrieben wird (11, 248-63), w o er u.a. dazu dient, den 
Allführer der Achäer zu charakterisieren.29 D ie Tötung von Iphidamas und 
K o o n ist hier nur vordergründig als Heldentat geschildert, genau genom
men aber ein fatales Ereignis. Weder Iphidamas und K o o n selbst noch ein 
Familienmitglied oder Freund haben Agamemnon je geschadet: im Gegen
teil, ihr Vater Antenor beherbergte einst die Gesandtschaft des Menelaos 
und Odysseus bei sich (II. 3,203 ff.), rettete die beiden vor Übergriffen der 
Trojaner und sprach sich als Gegner der Parispartei in der Ratsversamm-

2 6 V a n W e e s (1992) [ A n m . 12] , S. 135. S o a u c h n o c h der T e n o r v o n A t h e n a s R e d e 
i n A i s c h y l o s ' Eumenukn 858—66. 

27 H a r r i s (2001) [ A n m . 8], S. 2 7 . 1 3 1 - 5 6 . 
2 8 Paus . 5 , 1 7 , 5 - 1 9 , 1 0 ; B a r b a r a E . B o r g : E p i g r a m s i n archa ic art. T h e , C h e s t o f K y p -

se l o s ' ( i m D r u c k ) ; s. v o r l ä u f i g B o r g (2002) [ A n m . 16] , S. 1 0 5 - 3 1 . 1 3 5 - 4 1 . 
2 9 V g l . A g a t h e T h o r n t o n : H o m e r ' s Iliad. I t s C o m p o s i t i o n a n d t h e M o t i f o f S u p -

p l i ca t i on . H y p o m n e m a t a 8 1 , G ö t t i n g e n 1984, S. 7 8 - 8 0 ; K e i t h Stanley . T h e Sh ie ld 
o f H o m e r . N a r r a t i v e S t ruc ture i n t h e lliad, P r i n c e t o n , N Y 1993, S. 129 ; S a m u e l 
E . Basse t t : T h e 'Anap-r ia o f Ach i l l e s . I n : T r a n s a c t i o n s a n d P r o c e e d i n g s o f the 
A m e r i c a n P h i l o l o g i c a l A s s o c i a t i o n 65 (1934) , S. 4 7 - 6 9 ; O l i v e r T a p l i n : A g a m e m -
n o n ' s R o l e i n t h e lliad. I n : C h a r a k t e r i z a t i o n a n d I n d i v i d u a l i t y i n G r e e k L i terature , 
hrsg. v o n C h r i s t o p h e r Pet t ing , O x f o r d 1990, S. 6 0 - 8 2 . 
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lung für die Rückgabe der Helena aus (II. 7,347ff.).30 Aus diesem Grund 
wird er auch bei der Eroberung Trojas gerettet. Der Ignoranz des Aga
memnon entspringt seine unangemessene Grausamkeit, die im fraglichen 
K a m p f noch dadurch gesteigert wird, daß er, K o o n , welcher den Leichnam 
seines Bruders bergen will, nicht nur tötet, sondern über diesem Leichnam 
auch noch köpft.31 

Interessanterweise nimmt die Darstellung auf der Kypseloslade aus
drücklich dieselbe Perspektive ein, und zwar nicht nur durch die Wahl die
ses ansonsten uninteressanten und in der griechischen Kunst singulären 
Zweikampfes. Eine Beischrift macht deutlich, daß es hier nicht in erster 
Linie um Agamemnons, sondern u m Koons K a m p f geht („Iphidamas ist 
dies, und K o o n kämpft um ihn." 'I<pi8&noci; erfrag xe Korav Tteput&pvaTca 
atnofi Paus. 5,19,4). Dadurch wird die Perspektive des K o o n — und in ge
wisser Weise die des Iphidamas - zur Betrachterperspektive erhoben. E in 
zweiter Hexameter bezieht sich auf die Darstellung auf dem Schild des 
Agamemnon und verweist den Betrachter auf die Symbolik des Schüdzei-
chens: „Dies ist Phobos für die Sterblichen, der ihn trägt, Agamemnon." 
(otkoc, u iv <E>6ßoc, kati ßpottsv, ö 8' &%(ov 'Ayceueuvrav Paus. 5,19,4). Phobos 
ist nicht nur ein Schildzeichen, er ist ein Attribut des Agamemnon. Das 
Epigramm enthält keinerlei Hinweis darauf, daß es sich u m eine Darstel
lung handelt, es bezieht Phobos vielmehr direkt auf diesen sich durch be
sondere Grausamkeit auszeichnenden Helden. Phobos ist sowohl die Fähig
keit des epoßetv (,Scheuchens') als auch die Flucht bzw. der die Flucht aus
lösende psychische Zustand der Furcht und des Schreckens.32 Das Attribut 
Phobos, das Agamemnon gewissermaßen einsetzen kann wie seinen Schild, 
kennzeichnet diesen somit als einen, der wie Ares phobos, die Fälligkeit des 
epoßetv, besitzt und dadurch phobos, Panik, Furcht und Flucht auslöst. 

D i e beiden Hexameter weisen demnach auf zwei wesentliche Aspekte 
der Episode hin, die deren Bewertung durch den Betrachter im Sinne der 
Was lenkt und, so würde ich behaupten, zu einem Kommentar des Krieges 

30 V g l . T h o r n t o n (1984) [ A n m . 29] , S. 7 9 - 8 0 . Z u r A n a l y s e der Z w e i k ä m p f e s. a u c h 
m i t e twas a n d e r e m Faz i t G i s e l a Straßburger : D i e k l e i n e n K ä m p f e r de r Ilias, D i s s . 
F r a n k f u r t a . M . 1954, S. 6 9 - 7 2 . 

31 Char l e s Segal: T h e T h e m e o f the M u t i l a t i o n o f t h e C o r p s e i n t h e I l iad , L e i d e n 
1971 , S. 2 0 - 2 1 ; V e r n a n t (1982) [ A n m . 12] ; J o n E . L e n d o n : H o m e r i c v e n g e a n c e 
a n d t h e o u t b r e a k o f G r e e k wars . I n : W a r a n d v i o l e n c e i n anc i en t G r e e c e , hrsg. 
v o n H a n s v a n W e e s , L o n d o n 2 0 0 0 , S. 1 - 3 0 , bes. S. 6—11. 

3 2 J o a c h i m G r u b e r : Ü b e r e in ige abstrakte B e g r i f f e d e s f r ü h e n G r i e c h i s c h e n , M e i s e n 
h e i m a m G l a n 1963, S. 15—39. H a r t m u t E r b s e : U n t e r s u c h u n g e n z u r F u n k t i o n der 
G ö t t e r i m h o m e r i s c h e n E p o s , B e r l i n / N e w Y o r k 1986 , S. 29—34, b e t o n t e insei t ig 
d e n p a s s i v e n A s p e k t der F l u c h t u n d F u r c h t . 
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insgesamt erweitert. Indem der eine Hexameter die Namen - und somit die 
Persönlichkeiten - der Opfer und nicht etwa des Siegers betont, wird an 
„die ganze Bitternis des Krieges"33 erinnert, und Phobos ist der panische 
Furcht auslösende Schrecken und Terror des Kampfes und Krieges selbst, 
dem K o o n und Iphidamas erliegen bzw. erlegen sind und den sie durch 
ihren T o d bestätigen.34 

I n einem anderen Bild wird - wiederum eine singulare Darstellung - der 
Brudermord v o n Eteokles und Polyneikes dargestellt, vielleicht das Para
digma der Gefahren, welche im Wettbewerb u m Ehre und Macht lauern.35 

W i e ausführlicher gezeigt werden müßte, stellt die Kypseloslade inhaltlich 
wie in ihren Ausdrucksmitteln in mancher Hinsicht ein Äquivalent, mögli
cherweise sogar eine gezielte Reaktion auf den ps.-hesiodeischen Schild des 
Herakles dar, der, wie verschiedentlich argumentiert wurde, ebenfalls die 
problematischen Seiten archaischer Kriege thematisiert.36 

Ein entscheidender ideologischer Wandel scheint in Athen aber erst mit 
der Vertreibung der Tyrannen und den ersten demokratischen Reformen 
einzusetzen. Zwar ist schon zuvor die Idee verbreitet, daß Hybris beson
ders als Ergebnis eines Zuviel an Macht oder Reichtum stasis hervorruft, 
wenn sie nicht v o m Gesetz in Schach gehalten wird,37 doch scheint diese 
Erkenntnis erst mit Einrichtung der Demokratie allmählich zu konsequen
ten Veränderungen zu führen. Das Individuum tritt nun stärker in die G e 
meinschaft zurück, der Ideologie einer Verteidigung der Ehre und D e m o n -

3 3 S t raßburger (1954) [ A n m . 30] , S. 127. 
3 4 V g l . a u c h T h o r n t o n (1984) [ A n m . 29] , S. 79: „ T h e p a t h o s o f t h e b l i n d des t ruc t i ve -

n e s s o f w a r , s u g g e s t e d b y t h e g l e a m i n g ehes t ' o f the fest pa ir k i l led , b y the s e c o n d 
pa i r h a v i n g b e e n c a u g h t a n d r a n s o m e d b e f o r e , b y t h e th i rd pa ir d o o m i n g t h e m -
selves t o d e a t h b y t h e k v e r y a p p e a l f o t merey , reaches its c l i m a x i n A g a m e m n o n ' s 
k i l l ing the s o n s o f A n t e n o r i n i g n o r a n c e . " - E s ve r s teh t s ich aber w o h l v o n selbst , 
d a ß d a m i t k e i n e g r u n d s ä t z l i c h e K r i t i k a m K r i e g g e ü b t o d e r e ine paz i f i s t i sche 
H a l t u n g a u s g e d r ü c k t w e r d e n sol l te . 

3 5 B o r g (2002) [ A n m . 16], S. 1 0 9 - 1 1 . 
3 6 W i l l i a m G . T h a l m a n n : C o n v e n t i o n s o f F o r m a n d T h o u g h t i n E a r l y G r e e k E p i c 

Poe t ry , B a l t i m o r e 1984 , S. 6 2 - 4 . A l s A p p e l l f ü r e in f r ied l iches , geregel tes Z u s a m 
m e n l e b e n , d a s d ie Sch i l ddar s te l l ungen d o m i n i e r t , l iest F. G r a f m i t V e r w e i s a u f 
Verg i l s I n t e r p r e t a t i o n a u c h d e n Sch i ld d e s A c h i l l i n d e r Utas. Fr i tz G r a f : E k p h r a s i s : 
D i e E n t s t e h u n g der G a t t u n g i n d e r A n t i k e . I n : B e s c h r e i b u n g s k u n s t - K u n s t 
b e s c h r e i b u n g . E k p h r a s i s v o n der A n t i k e b i s z u r G e g e n w a r t , hrsg. v o n G o t t f r i e d 
B o e h m u n d H e l m u t P f o t e n h a u e r , M ü n c h e n 1995 , S. 1 5 0 - 5 1 . Z u r K y p s e l o s l a d e 
s. v o r l ä u f i g B o r g (2002) [ A n m . 16], S. 1 0 5 - 3 1 . 1 3 5 - 4 1 . 

3 7 F i s h e r (1992) [ A n m . 22 ] ; N i c h o l a s R . F i sher : Hybris, tevenge a n d stasis i n t h e G r e e k 
city-states. I n : W a r a n d v i o l e n c e i n a n c i e n t G r e e c e , hrsg. v o n H a n s v a n W e e s , L o n 
d o n 2000 , S. 8 3 - 1 2 3 . 



G e f ä h r l i c h e B i l de r? 237 

stration von Macht durch individuelle physische Stärke und Gewaltanwen
dung tritt die Vorstellung einer durch die Gemeinschaft legitimierten Rache 
zur Seite. Durch das ganze 5. Jh. hindurch bleiben die negativen Auswir
kungen übersteigerter Selbstbezogenheit und Gier nach time bis hin zur 
Hybris, die sich u. a. in überzogenen Gewaltakten, vorzugsweise gegenüber 
der eigenen Familie oder den philoi, und in Verletzung ritueller Bräuche 
äußern, allgemeines und sorgsam gepflegtes Kliche.38 

Andererseits bleibt jedoch die göttliche wie die soziale Ordnung der 
Athener auf Z o r n und Rache gegründet, die Herrschaft des Zeus ebenso 
wie die Athenische Demokratie, welche der Idee nach einem blutigen 
Racheakt zu verdanken ist und in der die Gesetze nicht etwa einen Ersatz 
für Rache darstellten, sondern den Versuch, die Rache in Bahnen zu lenken, 
welche möglichen Schaden für den Rächer (und die Polis) vermeiden.39 

Insofern kann L. C. Muellner mit gewissem Recht schreiben, menis sei „not 
just an emotional State. It is a sanction meant to guarantee and maintain 
the integrity o f the world order."40 Aischylos' Eumeniden geben ein ebenso 
unmißverständliches Zeugnis von dem Bedürfnis nach Eindämmung v o n 
Stasis und Beendigung der Spirale v o n Racheakten durch Einsetzung eines 
Gerichtshofs (ausdrücklich z. B. 976—83) wie v o n der Akzeptanz des Zorns 
und des Wunsches nach Rache bei Ehrverletzung. Indem Athena die 
Eumeniden zudem auffordert, nicht mehr den Z o r n der athenischen Bür
ger aufeinander anzuheizen, sondern den Zorn auf auswärtige Feinde zu 
lenken (858—65), legitimiert sie zudem explizit deren gewalttätige außenpo
litische Aktivitäten. 

3 8 D i e s i n s b e s o n d e r e i n der K o n s t r u k t i o n d e r T y r a n n e n f i g u r , s. Harr i s (2001) [ A n m . 
8] , S:-174—82; R i c h a r d S e a f o r d , T rag i c Tyranny . I n : P o p u l ä r T y r a n n y : Sovere ign ty 
a n d i ts d i s c o n t e n t s i n anc ien t G r e e c e , hrsg. v o n K a t h r i n A . M o r g a n , A u s t i n 2 0 0 3 , 
S. 9 5 - 1 1 5 . 

39 G e h r k e (1987) [ A n m . 12] ; B u r n e t t (1998) [ A n m . 8]; N i c o l a s R . F i sher : V i o l e n c e , 
mascu l i n i t y a n d t h e l a w i n classical A t h e n s . I n : W h e n m e n w e r e m e n . Mascu l in i ty , 
p o w e r a n d iden t i t y i n classical a n t i q u i t y hrsg. v o n I i n F o x h a l l u n d J o h n S a l m o n , 
L o n d o n / N e w Y o r k 1998 , S. 6 8 - 9 7 ; F i s h e r (2000) [ A n m . 37] ; L e n d o n (2000 ) 
[ A n m . 31] ; D a n i e l l e A l l e n : A n g r y bees , w a s p s , a n d jurors : t h e s y m b o l i c po l i t i cs o f 
öpYn i n A t h e n s . I n : B r a u n d u n d M o s t (2003) [ A n m . 25] , S. 7 6 - 9 8 ; n o c h A r i s t o t e l e s 
akzep t i e r t Z o r n i m r e c h t e n M a ß , „ t o b e a n g r y i n the m a n n e r , at t h e th ings , a n d 
f o r the l e n g t h o f time tha t r e a s o n d ic tates . " ( C h r i s t o p h e r G i l l : A n c i e n t Pass ions . 
T h e o r i e s a n d Cu l tu ra l Styles. I n : T h e L i t e ra ry Por t raya l o f P a s s i o n t h r o u g h t h e 
A g e s , hrsg. v o n K e i t h C a m e r o n , L e w i s t o n , M E 1996 , S. 1—10, h ier : S. 2 m i t V e r w e i s 
a u f A r i s t . N E 4,5); D a v i d K o n s t a n : A r i s t o d e o n a n g e r a n d the e m o t i o n s . T h e 
strategies o f Status. I n : B r a u n d u n d M o s t (2003) [ A n m . 25] , S. 9 9 - 1 2 0 . 

4 0 M u e l l n e r (1996) [ A n m . 25] , S. 26 . 
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A b b . 6: S c h a l e des D o u r i s ; Streit u m d ie W a f f e n d e s A c h i l l . W i e n , K u n s t h i s t o r i s c h e s 
M u s e u m Inv . 3695 . 

Diese kritische Auseinandersetzung mit den alten und neuen Ideologien 
scheint sich auch in den Bildern niederzuschlagen, und zwar bereits zu einer 
Zeit, die von den literarischen Quellen nur unzureichend abgedeckt wird. 
So sind die sich um 490 häufenden Darstellungen des Streits zwischen Ajas 
und Odysseus um die Waffen des Achill (Abb. 6) nicht so sehr als Zeugnis 
der Beliebtheit des Ajas im Zuge der Integration von Salamis in das Atheni
sche Herrschaftsgebiet anzusehen, wie man gemeint hat,41 sondern als eine 
bildliche Parallele zu Aischylos' Eumenidendrama und damit als ein früher 

41 D y f r i W i l l i a m s : A j a x , O d y s s e u s a n d the a r m s o f Ach i l l e s . I n : A n t i k e K u n s t 2 3 
(1980) , S. 1 4 3 - 4 4 . 
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Beleg für eine Diskussion der zentralen Thematik. Seit ca. 490 finden sich 
auf attischen Vasen zwei Versionen des Streits zwischen Odysseus und Ajas 
u m die Waffen Achills. D ie eine zeigt einen nur mühsam verhinderten blu
tigen K a m p f zwischen den beiden, die andere eine Abstimmung. Und mehr 
noch, sechsmal werden beide Szenen, der bewaffnete K a m p f und die A b 
stimmung, einander auf demselben Gefäß gegenübergestellt (Abb. 6).42 

Die Darstellungen stimmen weder mit jener in der Aithiopis noch mit 
jener in der Kleinen Was überein,43 und man hat daraus auf eine verlorene 
Ajasdichtung als Vorlage geschlossen.44 Auch wenn dies, wie so oft, nicht 
völlig auszuschließen ist, scheint es mir ebenso gut möglich zu sein, daß 
die Vasenmaler die älteren Fassungen gezielt verändert haben, denn schon 
die Wahl des Themas, das als solches weit weniger Dramatik zu bieten hat 
als etwa der in der Folge dieser Entscheidung stehende Selbstmord des 
Ajas, ist bezeichnend und legt ein jenseits der reinen Erzählung liegendes 
Interesse an dem Thema nahe. A u f den Schalen jedenfalls sind es die 
Achäer selbst, die unter der Aufsicht Athenas abstimmen: traditionellen, 
iieroischen' Problemlösungsstrategien wie dem blutigen K a m p f werden 
zeitgemäßere Strategien wie Gerichtsverhandlung und Abst immung ge
genübergestellt45 Daß der in feinste Gewänder gehüllte und wohlfrisierte 
Agamemnon über den bewaffneten Konfl ikt wacht, während meist Athena 
die Abst immung leitet, ist sicher kein Zufall.46 Gewaltsame, spontane K o n -

4 2 Z u s a m m e n g e s t e l l t i n L I M C I , Z ü r i c h u n d M ü n c h e n 1981 , S. 3 2 4 - 2 7 s.v. A i a s I 
( O d e t t e T o u c h e f e u ) ; d a z u W i l l i a m s (1980) [ A n m . 41] , S. 1 3 7 - 4 5 ; K u n z e (2005) 
[ A n m . 6] , S. 4 5 - 7 1 , bes . S. 5 0 - 6 5 . 

4 3 P r o k l . E x c . A i t h . 29 f. p a v i e s ) ; A i t h . fr. 5 P E G ; P r o k l . E x c . I l M i k . 2 f f . ( D a v i e s ) ; 
S c h o l . ap. A r i s t o p h . E q u . 1056 ; I l M i k . fr. 2 - 3 P E G . 

4 4 A l s -bester K a n d i d a t gilt h ie r A i s c h y l o s ' Hof Ion Krisis, d o c h s. h i e r z u W i l l i a m s 
(1980) [ A n m . 41] , S. 143, u n d K u n z e (2005) [ A n m . 6] , A n m . 40 . A l s G e g e n a r g u m e n t 
l ieße s ich a u c h v e r w e n d e n , d a ß i n ke iner erha l tenen Schr i f tque l le e in h a n d g r e i f 
l i cher K a m p f z w i s c h e n d e n H e l d e n e r w ä h n t w i r d , d a s B i l d s c h e m a d e s v e r h i n d e r 
t e n Z w e i k a m p f e s j e d o c h s c h o n v o r d e n h ier i n R e d e s t e h e n d e n V a s e n b e k a n n t 
ist : K u n z e ebd . , S. 61—63. 

4 5 S o a u c h d ie D e u t u n g v o n K u n z e (2005) [ A n m . 6] , S. 5 0 - 6 5 ; ä h n l i c h s c h o n N i g e l 
Sp ivey : P s e p h o l o g i c a l H e r o e s . I n : R i tua l , F i n a n c e , Po l i t ics . A t h e n i a n D e m o k r a t i e 
A c c o u n t s P r e s e n t e d t o D a v i d L e w i s , hrsg. v o n R o b i n O s b o r n e u n d S i m o n H o r n -
b l o w e r , O x f o r d 1994, S. 3 9 - 5 1 , aber s. a u c h h ier A n m . 47 . B e z e i c h n e n d a u c h 
d i e e inz igar t ige D a r s t e l l u n g d e s R e d e d u e l l s z w i s c h e n O d y s s e u s u n d A j a s , das d e r 
E n t s c h e i d u n g w o h l v o r a u s g e g a n g e n se in m u ß : K u n z e (2005) [ A n m . 6] , S. 51—53 
m i t A b b . 1. 

4 6 A u f de r Scha le i n M a l i b u , J . P a u l G e t t y M u s e u m 8 6 . A E . 2 8 6 ( U M C I , M ü n c h e n 
u n d Z ü r i c h 1981 , S. 3 2 5 - 2 6 s .v . A i a s I N r . 72; S. 8 3 [ O d e t t e T o u c h e f e u ] ) , s c h e i n t 
A g a m e m n o n j e d o c h a u c h b e i de r A b s t i m m u n g d e n V o r s i t z z u f u h r e n . 
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fliktlösurigen waren nicht nur ein Kennzeichen der homerischen Epen, 
sondern auch v o n Adelsgesellschaft, Timokratie und Tyrannis der archa
ischen Zeit, deren Oberschicht Agamemnon so sehr gleicht, während 
Athena eher für die Gemeinschaft der Polis steht, die hier zur Abst immung 
schreitet. Insofern scheinen die Schalenbilder eine Diskussion zu spiegeln, 
welche so kurz nach der Abschaffung der Tyrannis und Einleitung demo
kratischer Reformen aktuelle politische Brisanz besaß. 

D o c h zweifellos handelt es sich hier nicht u m ein Propagandawerk der 
Demokratie und nicht einmal u m eine klare Stellungnahme zugunsten der 
neuen Verhältnisse.47 N o c h bei Aischylos braucht es drei Tragödien und 
alles diplomatische Geschick Athenas, u m die Entscheidung zugunsten 
eines Endes der Fehde herbeizuführen. D ie Entscheidung, Achills Waffen 
dem Odysseus zu geben, galt in der Antike allgemein als ungerecht.48 W o 
die Waffenstreitbilder mit einer weiteren Darstellung kombiniert werden, 
findet sich nur in einem Falle möglicherweise ein Hinweis auf einen po 
sitiven Effekt der Entscheidung 49 sonst aber auf den T o d des Ajas, dessen 
Bewertung letztlich dem Betrachter überlassen bleibt: Ist er die Folge über
steigerter Ehrsucht oder doch Ausweis der Ohnmacht auch demokrati
scher Entscheidungsfindungen, Gerechtigkeit zu erlangen?50 

A u c h andere Darstellungen der Zeit scheinen mir als Auseinander
setzung - und zwar als relativ ergebnisoffene Auseinandersetzung - mit 
den ideologischen und politischen Veränderungen der Zeit lesbar zu sein. 
Seit dem Ende des 6. Jhs. ist eine neue Vorliebe für mehrszenige Iliouper-
sisdarstellungen zu beobachten.51 Dies mag zunächst insofern bezeich
nend sein, als die Eroberung Trojas hier trotz der Einzelepisoden mit 

4 7 A n d e r s Sp i vey (1994 ) [ A n m . 45 ] ; K u n z e (2005) [ A n m . 6] , S. 6 3 - 6 5 . 
4 8 P i n d . N. 7 , 2 2 - 7 ; 8 , 2 3 - 7 ; I . 4 , 5 3 - 7 ; d a z u R o s c h e r , M L I 1 , H i l d e s h e i m 1 8 8 4 - 8 6 , 

Sp. 1 2 5 - 3 0 s.v. A i a s T e l a m o n i o s (C. F le i scher ) m i t we i t e ren Be l egen , 
4 9 S o , fa l ls i m I n n e n b i l d der Scha le d e s D o u r i s i n W i e n tatsächl ich d ie Ü b e r g a b e der 

W a f f e n d e s A c h i l l d u r c h O d y s s e u s a n N e o p t o l e m o s dargestel l t se in sol l te ; d a z u 
S p i v e y (1994) [ A n m . 45] , S. 4 4 A n m . 4 ; K u n z e (2005) [ A n m . 6], A n m . 36 . 

5 0 Fal ls das F r a g m e n t e iner K y l i x d e s D o u r i s ( V a t i k a n 3 5 0 9 2 A s t a r i t a C o l l e c t i o n 133 
m i t M M A 1974.226) ta tsäch l ich d ie M a n i p u l a t i o n der A b s t i m m u n g z e i g e n sol l te 
(Sp ivey 1 9 9 4 [ A n m . 45] , S. 44 . 5 0 A b b . 2 ,5 ) , h ä t t e n w i r h i e r e i nen w e i t e r e n B e l e g 
f ü r e ine kr i t i sche H a l t u n g g e g e n ü b e r de r n e u e n F o r m der E n t s c h e i d u n g s f i n d u n g . 
V o n M a n i p u l a t i o n h a n d e l n a u c h P i n d a r [s. h ier A n m . 48] u n d S o p h o k l e s ' Ajax. 
E u r i p i d e s ' Orestes (408 v. Chr . ) e n d e t i n d e r A p o r i e : w e d e r e in G e r i c h t s v e r f a h r e n , 
n o c h Pr iva t rache , n o c h d ie G ö t t e r k ö n n e n das P r o b l e m w i r k l i c h l ö s e n : F i s cher 
(1998) [ A n m . 39] , S. 83. 

51 L I M C V I I I , Z ü r i c h u n d D ü s s e l d o r f 1997 , S. 6 5 0 - 5 7 s.v. I l i oupers i s ( M a r k Pip i l i ) ; 
W i l l i a m s (1980) [ A n m . 41] ; v o n d e n H o f f (2005) [ A n m . 5] , S. 2 3 7 - 4 0 . 
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A b b . 7: Scha le d e s O n e s i m o s ; I l i oupers i s . R o m , V i l l a G i u l i a Inv . 1 2 1 1 1 0 . 

ihren jeweiligen Protagonisten als Gemeinschaftsunternehmen erscheint, 
ein Eindruck, der durch die oftmals eingefügten anonymen Kampfgrup
pen noch zusätzlich unterstrichen wird. Wichtig ist jedoch auch die Wahl 
der neu hinzukommenden Szenen: Neben den Greueln der Eroberung und 
Rache finden sich nun auch Szenen der Rettung, manche zum ersten Mal 
in der Bildkunst. Onesimos beispielsweise hat in seiner Darstellung der 
Ilioupersis auf einer Schale in der Villa Giulia Ajas' Angrif f auf Kassandra 
sowie die Ermordung von Astyanax und Priamos, vielleicht auch des Dei -
phobos, mit der Rückführung und Rettung der Helena, der Aithra sowie 
Theanos und Antenors kombiniert (Abb. 7).52 

52 R o m , V i l l a G i u l i a 1 2 1 1 1 0 ( e h e m . M a l i b u , J . Pau l G e t t y M u s e u m 8 3 . A E . 3 6 2 ) : 
D y f r i W i l l i a m s : O n e s i m o s a n d the G e t t y I l iupersis . I n : G r e e k Vases i n the J . Pau l 
G e t t y M u s e u m 5 (1991) , S. 4 1 - 6 4 ; L u c a G iu l ian i : B i l d u n d M y t h o s . G e s c h i c h t e 
de r B i l d e r z ä h l u n g in der gr iech i schen K u n s t , M ü n c h e n 2003 , S. 2 1 1 - 1 4 A b b . 43; 
M i c h a e l J . A n d e r s o n : O n e s i m o s and the in terpre ta t ion o f I l i oupers i s i conography . 
I n : J o u r n a l o f He l len ic Stud ies 115 (1995) S. 1 3 0 - 3 5 ; ders. : T h e Fal l o f T r o y i n 
E a r l y G r e e k P o e t r y a n d A r t , O x f o r d 1997, S. 2 3 4 - 4 5 . 
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In allen Fällen ist das zentrale Motiv die Reziprozität:53 Das Haus des 
Priamos - auch symbolisiert durch den eigens inschriftüch benannten 
Hausaltar - wird ausgelöscht als Rache für die Entfuhrung der Helena,54 

Aithra und Antenor profitieren von ausgleichender Gerechtigkeit, die eine 
v o n der endgültigen Rückfuhriing der Helena, der andere von der erwiese
nen Gastfreundschaft und Schonung, die er einst Odysseus und Menelaos 
gewährt hat: gerettet werden nur die Freunde der Achäer. A u f den ersten 
Blick könnte man diese Kombinat ion von Motiven demnach als Bekräfti
gung der Idee einer gerechten Rache ansehen.55 D o c h dies ist nicht die 
ganze Wahrheit. A n prominenter Stelle über dem Mittelbild ist A jas ' Frevel 
im Heiligtum der Athena dargestellt und durch die Inschrift HEPKEIfl auf 
dem Altar, auf den sich Priamos vor seinem Angreifer geflüchtet hat, wird 
unübersehbar auf den heiligen Charakter des Ortes verwiesen, an dem 
Neoptolemos seine Rache vollzieht. Der Mord am Altar wird somit aus
drücklich der Tat des Ajas am Bild der Athena parallelisiert. Andererseits 
wird durch die Rückgewinnung Helenas in derselben Achse unter dem 
Mittelbild der Anlaß des Krieges in Erinnerung gerufen. D ie Vernichtung 
des Geschlechtes des Priamos nimmt somit auch inhaltlich eine Mittelpo
sition ein: Der Bruch des v o n Zeus geschützten Gastrechts durch die Ent 
führung der Helena wird gerächt durch die Auslöschung des Hauses des 
Frevlers, jedoch indem Zeus ein weiteres Mal mißachtet wird.56 Es scheint, 
als sei hier eines der Hauptdilemmata der griechischen Gesellschaft the
matisiert worden. A u f der einen Seite die allgemeine Forderung nach und 
Akzeptanz von auch physisch vollzogener Rache, deren Maß die zuvor 
erlittene Beleidigung ist und welche als Notwendigkeit und Garant v o n 
Gerechtigkeit verstanden wird,57 auf der anderen die Gefahr, welche von 
dieser Rache ausgeht, indem sie dazu neigt, unkontrollierbar zu werden, 
und die notorische Schwierigkeit, das rechte Maß zu finden.58 

5 3 A n d e r s o n (1995) [ A n m . 52] , bes . S. 134 ; A n d e r s o n (1997) [ A n m . 52] , bes. S. 2 4 4 -
45 . 

5 4 D i e K o m b i n a t i o n d e r E r m o r d u n g d e s A s t y a n a x u n d des P r i a m o s g e g e n d ie l i te
rar i schen V a r i a n t e n d i en t w o h l d a z u , d ie vo l l s t änd ige A u s l ö s c h u n g des G e s c h l e c h t s 
des P r i a m o s z u verdeu t l i chen ; vg l . W i l l i a m s (1991) [ A n m . 52] , S. 5 0 - 5 1 . 

5 5 S o W i l l i a m s (1991) [ A n m . 52] , S. 61 , kr i t i sch s c h o n A n d e r s o n (1995) [ A n m . 52] , 
A n m . 47 . 

5 6 Te i lwe i se ä h n l i c h v o n d e n H o f f (2005) [ A n m . 5] , S. 2 3 7 - 4 0 z u a n d e r e n m e h r -
s z e n i g e n l l i oupers i sdars te l l ungen , d e r e n E p i s o d e n er v ie l le icht z u R e c h t als eher 
kon t ras t i e rend a u f e i n a n d e r b e z o g e n a u f f a ß t 

5 7 Z u m M o t i v d e r R a c h e i n d e r g r i e c h i s c h e n A u ß e n p o l i t i k s. G e h r k e (1987) 
[ A n m . 12]. 
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Diese Suche nach dem rechten Maß könnte auch die außerordentliche 
Beliebtheit der Schleifung Hektars zwischen ca. 510 und 500 bedingen.59 

15 der 16 erhaltenen attischen Darstellungen fallen in diesen Zeitraum. D ie 
Tat war bekanntlich schon in der Was umstritten;60 jedenfalls erscheint 
Achills Grausamkeit Apo l lon als Zeichen von Hybris, weshalb er am 9. Tag, 
an dem Achill den Leichnam um das Grab des Patroklos geschleift hat, im 
Rat der Götter für deren Eingreifen plädiert. D a ß es auch hier nicht u m die 
grundsätzliche Ablehnung der Schändung des Leichnams geht, sondern 
u m das rechte Maß, zeigt nicht nur das lange Zögern der Götter, überhaupt 
in das Geschehen einzugreifen, sondern vor allem die Diskussion selbst, 
in welcher das Maß an Schande, welche Hektar erleidet, gegen das Maß an 
Ehre aufgerechnet wird, welche Achil l verdient. Diese Einstellung zur 
Schändung eines Leichnams ist grundsätzlich auch für die gesamte archa
ische und klassische Zeit gültig, wie verschiedentlich an literarischen wie 
historischen Quellen gezeigt worden ist.61 Zur Diskussion des Themas 
eignet sich die Episode der Utas aber nicht nur deshalb besonders gut, weil 
sie auf ein anerkanntes literarisches Werk zurückgeht, sondern auch des
halb, weil der Zwiespalt der Bewertung bereits in diesem Werk angelegt 
war.62 

58 D i e s ist l e tz t l i ch auch d e r K o n f l i k t , m i t d e m d i e Was b e g i n n t u n d v o n d e m 
A c h i l l s menis i h r e n A u s g a n g n i m m t , u n d es ist z w e i f e l l o s k e i n Z u f a l l , d a ß e b e n -
d iese Szene a u f d e r e i n e n A u ß e n s e i t e de r O n e s i m o s s c h a l e dargestel l t ist ( W i l l i a m s 
1991 [ A n m . 52] , S. 56—58). I n d i e s e m Z u s a m m e n h a n g i s t a u c h G l o r i a Ferrar is 
H i n w e i s i n E r i n n e r u n g z u r u f e n , d a ß d ie G r i e c h e n s o w o h l i h r e n S ieg ü b e r d i e 
Perser m i t d e m Sieg der A c h ä e r ü b e r T r o j a g l e i chse t zen k o n n t e n , als a u c h d i e 
F r e v e l b e i de r E i n n a h m e T r o j a s m i t d e m F r e v e l d e r Perser be i d e r E i n n a h m e 
A t h e n s , b e s o n d e r s de r A k r o p o l i s . O f f e n b a r w a r d e m n a c h d ie m o r a l i s c h e b z w . 
e t h i s c h e B e w e r t u n g d e r E r e i g n i s s e k e i n e s w e g s e i n d e u t i g u n d , j e n a c h I n t e r 
essenlage , e i n e I d e n t i f i z i e r u n g m i t b e i d e n Par te i en m ö g l i c h . G l o r i a Ferrari : T h e 
I l i oupers i s i n A t h e n s . I n : H a r v a r d S tud ie s i n C lass ica l P h i l o l o g y 1 0 0 (2000 ) 
S. 1 1 9 - 5 0 . 

59 U M C I (1981 ) [ A n m . 6] , S. 1 3 9 - 4 0 . 1 4 5 - 6 N r . 5 8 5 - 6 0 0 ; R e c k e (2002 ) [ A n m . 2] , 
S. 7 2 - 7 4 . 2 9 1 - 9 2 m i t D i a g r a m m 9 . 1 - 2 ; v o n d e n H o f f (2005) [ A n m . 5] , S. 2 2 7 -
28 . 

6 0 H o r n . II. 2 4 , 2 3 - 1 1 9 ; Segal (1971) [ A n m . 31] , S. 5 4 - 6 4 . 
61 H a r r i s (2001) [ A n m . 8], S. 1 2 9 - 3 0 ; z u R a c h e als E h r e n g a b e (geras) f ü r d e n z u v o r 

g e t ö t e t e n F r e u n d o d e r V e r w a n d t e n , a u c h i n der F o r m der V e r s t ü m m e l u n g v o n 
G e g n e r n a u f d e m Sch lach t fe ld , s. L e n d o n (2000) [ A n m . 31] , S. 6 - 1 1 . 

6 2 A u c h - ron d e n H o f f (2005) [ A n m . 5] , S. 2 2 7 - 2 8 s ieht i n d e n B i l d e r n der S c h l e i f u n g 
d e n W i d e r s t r e i t z w i s c h e n transgress iver E h r v e r l e t z u n g u n d gerechter R a c h e dar 
g e s t e l l t D i e B i l d e r s c h e i n e n m i r j e d o c h untersch ied l i ches G e w i c h t a u f d e n e i n e n 
o d e r a n d e r e n A s p e k t z u legen: s. i m f o l g e n d e n u n d h ier A n m . 65. 
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E in Vasenmalet hat sich bemüht, diesen Zwiespalt noch deutlicher zum 
Ausdruck zu bringen. Eine Hydria der Leagros-Gruppe in Boston zeigt im 
Zentrum die Schleifung Hektors und rechts im Hintergrund den Grab
hügel und das Eidolon des Patroklos (Abb., 8).63 

Anders als auf den übrigen Gefäßen desselben Themas erscheinen hier 
zusätzlich am linken Bildrand die entsetzten Eltern Hektors. In der Regel 
hat man gemeint, es seien hier verschiedene Schleifungen, diejenige unmit
telbar nach dem Sieg über Hektor v o n den Mauern der Stadt zum Lager 
der Griechen und diejenige u m das Grab des Patroklos kombiniert wor
den.64 In gewisser Weise mag das zutreffen; eine solche ,Erklärung£ der 
Abweichung v o m Text der Was verschleiert jedoch den Effekt einer solchen 
jKombination'. Entscheidend ist hier nicht die Identifizierung des Zeit
punktes, sondern der Versuch, das Geschehen in seiner ganzen ethischen 
Komplexität wiederzugeben: Wahrend die Darstellung des Patroklosgrabes 
die Schleifung — als Ehrengabe für den Toten — mit der Idee einer grund
sätzlich gerechtfertigten Rache für den Tod des Patroklos verknüpft, ver
weist schon die geflügelte Götterbotin im Zentrum des Bildes, welche wie 
in einigen anderen Bildern der Episode offenbar die Aufgabe der Thetis der 
Was erfüllt und dem Geschehen Einhalt gebietet, auf das Urteil der Götter, 
das Maß gerechter Rache sei erfüllt. E in Betrachter der Bostoner Hydria 
kann sich zudem veranlaßt fühlen, die Perspektive der Eltern zu berück
sichtigen, welche die Greueltat des Achill wohl als unangemessen, in jedem 
Fall aber als furchtbares Schicksal und äußerste Erniedrigung erleben.65 

Die Komplexität dieser spätarchaischen Bilder ist demnach beeindruk-
kend und die Zahl der Beispiele ließe sich leicht vermehren.66 Aber warum 
verschwinden diese Bilder nach ca. 480/70 aus dem Repertoire der Vasen
maler? Einige haben vermutet, die Erfahrung der Perserkriege hätte die 

63 B o s t o n , M u s e u m o f F i n e A r t s 63 .474: L I M C I (1981) [ A n m . 6] , S. 139. 145 N r . 
586 ; E m i l y T . V e r m e i d e : T h e v e n g e a n c e o f Ach i l l e s . T h e d r a g g i n g o f H e c t o r at 
T r o y . I n : B u l l e t i n o f d i e M u s e u m o f F i n e A r t s 63 (1965) S. 1 3 8 - 5 9 . 

6 4 A n n e l i e s e K o s s a t z - D e i s s m a n n in : L I M C I (1981) [ A n m . 6] , S. 139. 145 N r . 5 8 6 ; 
ä h n l i c h d ie D i s k u s s i o n e n i n de r ü b r i g e n L i teratur , s. B i b l . e b d . 

65 H o r n . II. 2 2 , 4 0 5 f f . - S t e m m e r m a c h t a u f d i e U n t e r s c h i e d e z w i s c h e n d e n D a r s t e l 
l u n g e n a u f m e r k s a m , d ie teils das P a t r o k l o s g r a b u n d d ie T o t e n e h r u n g , teils A c h i l l 
u n d H e k t o r als P e r s o n e n stärker i n d e n V o r d e r g r u n d stellen. A n g e s i c h t s d e r ze i t 
l i chen N ä h e aller D a r s t e l l u n g e n z u e i n a n d e r sche in t m i r se ine T h e s e e iner c h r o 
n o l o g i s c h e n E n t w i c k l u n g v o m e i n e n z u m a n d e r e n Dars te l l ungs in te resse s c h w e r 
be legbar z u se in , a u c h w e n n sie i n d a s h i e r v o r g e t r a g e n e E r k l ä r u n g s m u s t e r p a s s e n 
w ü r d e . Se ine E r k l ä r u n g d e s P h ä n o m e n s d u r c h e in w a c h s e n d e s J n t e r e s s e a m 
S z e n i s c h e n ' sche in t m i r j e d o c h z u k u r z - z u gre i fen : K l a u s P. Stähler: G r a b u n d 
P s y c h e des Pa t rok lo s . E i n schwarz f igur iges V a s e n b i l d , M ü n s t e r 1 9 6 7 , S. 61. 
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Wahrnehmung der Athener für die Schattenseiten v o n Krieg und Erobe
rung geschärft und zu mehr Mitgefühl für die Unterlegenen im Krieg und 
somit auch in den mythischen Kämpfen geführt.67 Richtig ist wohl, daß die 
mit der Eroberung Trojas einhergehenden Freveltaten der Achäer im 5. Jh. 
tatsächlich mit dem Frevel der Perser bei der Eroberung Athens und der 
Zerstörung des Heiligtums auf der Akropolis parallelisiert wurden.68 D o c h 
kann diese Haltung kaum generalisiert werden, und es geht auch nicht u m 
^Mitgefühl', sondern u m ethisch begründete Ansprüche. D e m widerspricht 
schon das Verhalten der Athener in ihren späteren Kriegszügen. Eher müß
te man überlegen, ob nicht die Abkehr von trojanischen Themen, welche 
überwiegend die Perspektive der Achäer favorisiert hatten, gerade mit einer 
solchen Parallelisierung zwischen Ilioupersis und der Erstürmung der 
Akropolis zusammenhängen könnte. Eine Stütze würde diese Erklärung 
durch zwei trojanische Bildmotive erhalten, welche auch im 5. Jh . noch 
weiterlaufen, A jas ' Frevel an Athena und der Mord an Priamos am Altar des 
Zeus; denn auch in den entsprechenden Texten ist es besonders das Sakri
leg der Schändung eines Heiligtums, welches die Eroberungen Athens bzw. 
Trojas miteinander verbindet. So erklärte sich möglicherweise, warum selbst 
die früher so beliebte Bergung des Leichnams des Achill nicht mehr darge
stellt wird. Ohne Zweifel war die Bergung eines Leichnams in der Schlacht 
nach wie vor eine rühmliche Tat, aber wenn Achill zur problematischen 
Figur wird,69 mag auch seine Leichenbergung nicht mehr uneingeschränkt 

6 6 D a ß a u c h ältere B i l d e r s o l c h e K o m p l e x i t ä t ge legent l i ch erre ichen , so l l d a m i t n i c h t 
i n A b r e d e gestel l t w e r d e n ; s. z . B . L u c a G i u l i a n i : K r i e g e r s T i schs i t t en , o d e r d ie 
G r e n z e n d e r M e n s c h l i c h k e i t . A c h i l l als P r o b l e m f i g u r . I n : S i n n (in) de r A n t i k e . 
O r i e n t i e r u n g s s y s t e m e , Le i tb i l der u n d W e r t k o n z e p t e i m A l t e r t u m , hrsg. v o n K a r l -
J o a c h i m H ö l k e s k a m p et al., M a i n z 2 0 0 3 , S. 135—61. I m ü b r i g e n sche in t de r V o r 
s ch lag v o n R e c k e (2002) [ A n m . 2] g r u n d s ä t z l i c h e rwägenswer t , b e s o n d e r s deut l i 
c h e D a r s t e l l u n g e n v o n G e w a l t u n d d e r e n F o l g e n i m S inne e iner P r o b l e m a t i s i e r u n g 
z u ve r s tehen . D a b e i k a n n es aber ke inesfa l l s u m e ine „dez id ie r te K r i t i k a m K r i e g " 
(S. 2 3 1 ; s. a u c h S. 9 4 u n d 235 ) u n t e r d e m E i n f l u ß der E r f a h r u n g e n d e r Perser 
kr iege g e h e n , d i e m i t de r B e r u h i g u n g der B i l d e r n a c h ca. 4 8 0 / 7 0 w i e d e r ü b e r 
w u n d e n sei , w i e er m e i n t . D a g e g e n spr i ch t s c h o n , d a ß d i e deu t l i che Z u n a h m e a n 
dargestel l ter Bru ta l i t ä t berei ts d e u t l i c h v o r d e n Perserkr iegen beg inn t . Z u m g r u n d 
sä tz l i chen P r o b l e m e iner , K r i t i k a m K r i e g ' s. h i e r i m f o l g e n d e n m i t A n m . 67. 

6 7 M a n g o l d (2000) [ A n m . .2], bes . S. 148 , z u s t i m m e n d d ie R e z e n s i o n v o n S u s a n n e 
M o r a w i n : G n o m o n 75 (2003) , S. 3 4 0 ; R e c k e (2002) [ A n m . 2] , S. 2 3 1 , S. 235 ; 
s. a u c h d ie A u t o r e n i n M u t h (2005) [ A n m . 15], A n m . 7; d a z u M u t h e b d . S. 1 8 8 . 1 9 0 
m i t berech t ig ten m e t h o d o l o g i s c h e n E i n w ä n d e n . 

6 8 Ferrar i (2000) [ A n m . 58]. 
6 9 W i e s i ch d ies i n d e n B i l d e r n n iedersch lägt , ze igt v o n d e n H o f f (2005) [ A n m . 5], 

S. 2 2 5 - 4 6 ; ebd . a u c h we i tere L i t e ra tur z u r B e u r t e i l u n g A c h i l l s , w i e s ie s ich aus 
schr i f t l i chen Z e u g n i s s e n ergibt . 
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positiv sein. U m die Jahrhundertmitte läßt ein Vasenmaler Achill erstmals 
sogar sterben.70 Vor diesem Hintergrund ist die andauernde Beliebtheit der 
Bergung des Sarpedon bezeichnend (Abb. 4), eines Motivs, das auf weiß-
grundigen Lekythen sogar auf normale Sterbliche übertragen wird.71 

Darüber hinaus dürfte die Erfahrung der Perserkriege der durch die 
Abschaffung der Tyrannis und Einrichtung der Demokratie begonnenen 
Abkehr v o n der archaischen Ideologie einen entscheidenden Impuls gege
ben haben. D ie Abwehr der Perser war nur als Gemeinschaftsunternehmen 
möglich und erfolgreich, und es war vielleicht in diesen Kriegen, daß erst
mals die Aufhebung der Rangunterschiede im gemeinsamen K a m p f ihre 
ganze Wirkung entfaltete.72 So mag man vermuten, daß die alte Ordnung 
der Adelsgesellschaft nach den Perserkriegen für den größten Teil der Be
völkerung keine Attraktivität mehr besessen hat und damit auch die alten 
Bilder bis zu einem gewissen Grade obsolet wurden.73 

7 0 B o c h u m , R u h r - U n i v e r s i t ä t , A n t i k e n m u s e u m S 1060 : O M C I , Z ü r i c h u n d M ü n 
c h e n 1981 , S. 183 s.v. A c h i l l e u s N r . 851 ( A n n e l i e s e K o s s a t z - D e i s s m a n n ) ; evt l . 
A c h i l l s T o d s c h o n angedeute t a u f e i n e m K y a t h o s d e s f r ü h e n 5. J h s . i n L o n d o n , 
B r i t i sh M u s e u m E 808: L I M C e b d . N r . 852 . 

71 H i e r m i t A n m . 16. 
7 2 L o r i m e r (1947) [ A n m . 9] , S. 7 6 - 1 3 8 ; bes . H a n s v. W e e s : T h e d e v e l o p m e n t o f the 

h o p l i t e p h a l a n x . I c o n o g r a p h y a n d real i ty i n t h e s e v e n t h Century. I n : W a r a n d 
v i o l e n c e i n anc i en t G r e e c e , hrsg. v o n H a n s v a n W e e s , L o n d o n 2 0 0 0 , S. 1 2 5 - 6 6 ; 
J o h a n n P. F r a n z : K r i e g e r , B a u e r n , Bürger . U n t e r s u c h u n g e n z u d e n H o p l i t e n der 
archa i schen u n d k lass i schen Ze i t , F r a n k f u r t a . M . et al. 2002 . 

7 3 S o e twa Stähl i (2005) [ A n m . 3], S. 3 3 - 4 3 . D e m k ö n n t e m a n u . U . en tgegen ha l ten , 
d a ß d ie B i l d e r n ich t n o t w e n d i g e r w e i s e d ie w a h r e K a m p f w e i s e de r Z e i t w i e d e r 
g e b e n m ü s s e n , s o n d e r n der p e r s ö n l i c h e n E r f a h r u n g des K a m p f e s , der letzt l ich 
d o c h i m m e r i n e i n e m Z w e i k a m p f endete , A u s d r u c k ver l i ehen ( K n i t t l m a y e r 1997 
[ A h m . 2], S. 68; H ö l s c h e r 2 0 0 3 [ A n m . 2] , bes. S. 4 - 7 , f ü r d ie archa ische Z e i t , f ü r 
d i e s ich a l lerdings d ie z u g r u n d e l i e g e n d e T h e s e „ c o m b a t i n due ls d o e s n o t c o r r e -
s p o n d t o t h e real i ty o f archaic w a r f a r e " [Hö l s cher e b d . S. 3] s o k a u m au f rech t er
h a l t e n läßt [vgl. h ier A n m . 72]) . A n d e r e r s e i t s setz t s i ch i n d e n s p o r t l i c h - a g o n a l e n 
B i l d e r n i m 5. J h . ebenfa l l s e ine w e i t g e h e n d gewa l t f re ie I k o n o g r a p h i e d u r c h , e i n 
W a n d e l , d e n A d r i a n Stähl i m i t de r A b l e h n u n g e iner a u f i nd i v idue l l en Pres t ige 
g e w i n n d u r c h G e w a l t s e t z e n d e n archaisch-ar is tokrat ischen I d e o l o g i e b e g r ü n d e t 
(Stähli 2 0 0 5 [ A n m . 3], S. 2 8 - 3 2 ) . V a n W e e s ' interessante Ü b e r l e g u n g e n z u m a l l m ä h 
l i chen W a n d e l des Selbstverständnisses d e s a then i schen A d e l s v o n einer K r i e g e r 
klasse, i n de r d ie Bürger W a f f e n als S t a t u s s y m b o l u n d Z e i c h e n ihrer M ä n n l i c h k e i t 
t ragen, z u einer Mstm-ckss, d i e i h ren Status d u r c h L u x u s demons t r i e r t , t ragen z u m 
hier u n t e r s u c h t e n P h ä n o m e n w o h l n ich ts bei , jedenfa l ls d a n n n ich t , w e n n der Ü b e r 
g a n g tatsächl ich s c h o n u m 5 3 0 e insetzt , w i e V a n W e e s m e i n t : H a n s V a n W e e s : 
G r e e k s B e a r i n g A r m s . T h e State, the Le i sure Class , a n d t h e D i s p l a y o f W e a p o n s i n 
A r c h a i c G r e e c e , I n : A r c h a i c G r e e c e : N e w A p p r o a c h e s a n d N e w E v i d e n c e , hrsg. v o n 
N i c o l a s R . E . F i sher u n d H a n s V a n W e e s , L o n d o n 1998 , S. 3 3 3 - 7 8 . 
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Aber selbst wenn man beide während der bzw. durch die Perserkriege 
sich vollziehenden Veränderungen - eine Abkehr von der alten Elitenideo-
logie und eine neue Sicht auf das Schicksal der Trojaner - als wichtige 
Faktoren für den Wandel der Bildthemen akzeptiert, erklärt dies nicht, 
warum man die Darstellung v o n Episoden aus dem Trojanischen Krieg 
und weiterer Gewalttaten gleich ganz aufgegeben hat. Schließlich lebt das 
Thema in der Tragödie - und nicht nur dort - durchaus weiter. Dies könn
te die Vermutung nahelegen, auch die spezifischen Bedingungen des Me
diums der Vasenmalerei hätten zum Verschwinden von bis dahin so belieb
ten Themen beigetragen. 

II. Die Grenzen der Darstellungsmöglichkeiten 

Bilder haben, so scheint mir, tendenziell einen affirmativen Charakter. Sie 
konstatieren nicht nur ein Ereignis, sondern suggerieren durch Identifika
tionsangebote ein Einverständnis mit dem Dargestellten.74 Sofern sie einen 
kohärenten Situationsrahmen vorstellen, lassen sie das Geschehen plausi
bel und sinnvoll erscheinen.75 Nur w o das Dargestellte deutliche Signale der 
Kritik enthält oder ganz offensichtlich allen Normen und Regeln wider
spricht, wird diese Aff irmation durchbrochen oder schlägt gar ins Negati
ve um, in die Distanzierung v o n den Protagonisten des Geschehens. Wenn 
beispielsweise auf der Schale des Brygos-Malers im Louvre (Abb. 9)76 aus-

7 4 Z u a n t i k e n Ä u ß e r u n g e n , n a c h d e n e n B i l d e r ih re Be t rach te r z u r N a c h a h m u n g 
a n r e g e n s. R e n a u d R o b e r t : A r s r e g e n d a a m o r e . S e d u c t i o n e ro t i que et p k i s i r es -
the t ique : D e Prax i t e l e ä O v i d e . I n : M e l a n g e d e l ' E c o l e Franca i se d e R o m e , A n t i -
qu i te 1 0 4 (1992) , S. 3 7 3 - 4 3 7 , bes . S. 4 1 0 - 2 0 ; A d r i a n Stähli : D i e V e r w e i g e r u n g der 
L ü s t e . E r o t i s c h e G r u p p e n i n de r a n t i k e n P las t i k , B e r l i n 1999 , S. 3 6 - 3 7 A n m . 18. 
2 0 - 2 2 . Stäh l i (2005) [ A n m . 3] , S. 1 9 - 2 0 m i t A n m . 2 , m ö c h t e d iese a n t i k e n B e l e g e 
j e d o c h n i c h t a u f d i e W i r k u n g v o n B i l d e r n i m a l l geme inen , s o n d e r n a u f i h r erot i 
sches G e n r e b e z i e h e n . D i e s s che in t m i r j e d o c h w e n i g p laus ibe l , n i c h t z u l e t z t v o r 
d e m H i n t e r g r u n d se iner e i g e n e n B i ldana lyse ; d a z u i m f o l g e n d e n . 

7 5 Stähl i (2005) [ A n m . 3 ] , S. 1 9 - 4 4 , „ D i e B i l d e r p r o d u z i e r e n G e w a l t n i ch t , aber sie 
o r d n e n sie S i n n s t i f t e n d i n e i n e n H a n d l u n g s k o n t e x t e in , d e r G e w a l t als se lbstver 
s tänd l i che u n d a n g e m e s s e n e soz ia le I n t e r a k t i o n s f o r m h ins te l l t u n d ihrer A u s f u h 
r u n g e i n p laus ib les H a n d l u n g s d r e h b u c h un te r l eg t . " (ebd . S. 23) 

7 6 Paris , L o u v r e G 152: A R V 2 369 ,1 ; I I M C I , Z ü r i c h u n d M ü n c h e n 1981, S. 7 7 2 s.v. 
A n d r o m a c h e I N r . 4 6 ( O d e t t e T o u c h e f e u - M e y n i e r ) ; L I M C I I , Z ü r i c h u n d M ü n 
c h e n 1984 , S. 9 3 2 s.v. A s t y a n a x N r . 18 ( O d e t t e T o u c h e f e u ) ; L I M C V I I , Z ü r i c h 
u n d M ü n c h e n 1 9 9 4 , S. 519 s.v. P r i a m o s N r . 1 2 4 0 e n i f e r N e i l s ) ; A n d e r s o n (1997) 
[ A n m . 52] , S. 2 2 9 - 3 1 A b b . 7 ; G i u l i a n i (2003) [ A n m . 52], S. 2 1 5 - 1 8 A b b . 4 4 . 
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A b b . 9: Schale des B r y g o s - M a l e r s m i t D a r s t e l l u n g der I l ioupers is . Paris, L o u v r e Inv. 
G 152. 

schließlich die Vernichtung der Trojaner gezeigt wird - hier sogar ohne die 
Ajas-Kassandra-Szene - so hängt es allein von der Disposition des Be
trachters ab, ob er diesem Geschehen kritisch gegenübertritt. 

In der Darstellung selbst ist wenig zu finden, was eine solche Haltung 
fördern würde, wenn man einmal v o m Mord des Priamos am Altar absieht. 
Doch gehören solche .milderen' Sakrilege zu Kriegen dazu, und die völlige 
Vernichtung des Feindes war als Rachemaßnahme selbst in der späteren 
attischen Demokratie keineswegs obsolet, wie etwa die Melier schmerzlich 
erleben mußten.77 Diese Erfahrung der affirmativen Wirkung von Bildern 
mag mit ein Grund dafür gewesen sein, daß die Griechen Bilder für wirk
mächtiger hielten als Sprache.78 Der Überfall auf Kassandra im Heiligtum 
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der Athena war so ausschließlich negativ besetzt, daß eine irgendwie posi
tive Lesart der Handlung des Ajas v o n vornherein ausgeschlossen scheint.79 

Insoweit die epischen Helden den N o r m e n der zeitgenössischen Gesell
schaft jedoch weitgehend entsprachen, waren die Bilder willkommene 
Bestätigung des eigenen Lebensstils. Damit soll nicht behauptet werden, 
daß die archaische Gesellschaft ein ethischer Monolith war und sich alle 
ihre Mitglieder ständig und mit allen Helden des trojanischen Krieges und 
ihren Taten identifizierten. Umgekehrt scheint jedoch eben wegen der Ten
denz v o n Bildern zur Aff irmation auch die Vorstellung schwierig, man 
habe dieselben Bilder in einer Gesellschaft benutzt, welche den durch die 
Helden verkörperten N o r m e n völlig indifferent gegenübergestanden hät
te.80 Insofern mag es sein, daß man die Affirmative Wirkung v o n Bildern 
nun problematisch gewordener Gewalt fürchtete und verspätet dem Rat
schlag des Xenophanes folgte, beim Symposion Gewalttaten nicht einmal 
zu erwähnen, u m nicht zu diesen anzuregen.81 Wie die Erzählungen, oder 
vielleicht mehr noch als diese bergen Bilder die Gefahr, eben jene Leiden
schaft auszulösen, welche sie darstellen. 

Unter diesem Gesichtspunkt ist aufschlußreich, welche Bilder v o n G e 
walt in der klassischen Zeit überhaupt noch gezeigt werden, denn seit ca. 
480 wird keineswegs völlig auf solche Darstellungen verzichtet. Bezeich
nend ist vor allem die Wahl der Themen, die in der Vasenmalerei neu auf
kommen. Sie vermeiden gerade jene Komplexität, die die Darstellungen 
u m die und nach der Jahrhundertwende so interessant gemacht haben, und 
beschränken sich auf Themen, an deren ethischer Position kaum zu deu-

7 7 Z u r R a c h e als z e n t r a l e m A r g u m e n t i n de r g r i ech i s chen A u ß e n p o l i t i k a u c h der 
H a s s i s c h e n Z e i t s. G e h r k e (1987) [ A n m . 12]. 

7 8 H e r w i g B l u m : D i e an t ike M n e m o t e c h n i k . S p u d a s m a t a X V , H i l d e s h e i m / N e w Y o r k 
1969 , bes . S. 1 6 4 - 7 1 ; L u c a G i u l i a n i : B i l d e r n a c h H o m e r . V o m N u t z e n u n d N a c h 
teil d e r L e k t ü r e f ü r d i e Malere i , F r e i b u r g 1998 , bes . S. 1 2 7 - 3 6 . 

7 9 V g l . h ie r A n m . 8 2 ; anders M a n g o l d (2000) [ A n m . 2] , S. 3 4 - 6 2 , bes . S. 6 1 - 6 2 , u n d 
M o r a w (2003 ) [ A n m . 67] , S. 339 , d i e v o r a l l e m i n d e n späteren B i l d e r n i n erster 
L i n i e e i n e n m ä n n l i c h e n V o y e u r i s m u s be f r i ed ig t s e h e n w o l l e n , w ä h r e n d der F r e v e l 
i n d e n H i n t e r g r u n d trete. 

80 I c h g e h e d a b e i s t i l l s chwe igend d a v o n aus, d a ß B i l d e r n i e m a l s ,reine E r z ä h l u n g e n ' 
u n d greine U n t e r h a l t u n g ' se in k ö n n e n u n d v e r w e i s e a u f d i e zah l re i chen B i lder , 
w e l c h e n i c h t e igent l i ch s p a n n e n d e S c h l ü s s e l s z e n e n der M y t h e n darstel len. 

81 Fr. 1 W e s t ; vg l . a u c h A n a k r . % 2 W e s t , Stesich. F 2 1 0 Page , w o es aber eher d a r u m 
g e h t , s i ch b e i m S y m p o s i o n v e r g n ü g l i c h e n D i n g e n z u z u w e n d e n . I n d i e s e m Z u s a m 
m e n h a n g ist v ie l le icht n i ch t u n b e d e u t e n d , d a ß s ich d ie M e h r z a h l de r f rag l i chen 
B i l d e r de r a rcha i schen Z e i t a u f S y m p o s i o n s g e s c h i r r b e f i n d e t u n d das S y m p o s i o n 
o f f e n b a r e i n b e v o r z u g t e r O r t hybr ider , u . U. sogar z u r stasis f ü h r e n d e r G e w a l t war : 
F i s c h e r (2000) [ A n m . 37] , bes . S. 9 3 - 1 0 1 . 
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teln ist Der Angri f f des A jas auf Kassandra ist nicht nur durch die bekann
te Rache der Athena eindeutig als Frevel bestimmt, sondern wurde auch 
als Exemplum für frevelhaftes Verhalten schlechthin genutzt, das besser 
unverzüglich zu bestrafen sei, u m Unheil von der Gemeinschaft ab
zuwenden.82 D a ß der Mord an Priamos und Astyanax ebenfalls als Frevel 
angesehen wurde, da er an einem Altar geschah,83 wird zudem in den spä
teren Darstellungen oft durch die Kombinat ion mit der Ajas-Kassandra-
Szene auf demselben Gefäß oder sogar im selben Bildfeld verdeutlicht.84 

Eindeutig als Frevel ausgewiesen wird auch die Tat des Tydeus, der im 
Exzeß den K o p f seines Gegners Melanippos spaltet, u m sein Hirn zu ver
speisen. D ie angewiderte Athena verweigert dem Verwundeten daraufhin 
die Unsterblichkeit, die sie ihm zuvor noch verleihen wollte. Zwei Vasen
maler greifen zur Darstellung des Themas auf das ungewöhnliche Mittel 
der Personifikation zurück: Athena geleitet Athanasia von Tydeus weg, zu 
dessen Füßen der K o p f des Melanippos zu sehen ist (Abb. 10).8S 

Als neue Themen treten im mitderen Drittel des 5. Jhs. vor allem 
weitere Bestrafungen von Hybris hinzu, in der Form z. T. v o n größter Bru
talität, in der Sache aber zweifellos akzeptiert, wie etwa die Niobiden-
tötung.86 Auch wenn auf den Fragmenten einer Schale des späten 5. Jhs. 
Kratos und Bia (!) den Frevler Ixion bestrafen, so ist dies im Bild - durch 
inschriftlichen Verweis auf die gebrochene Gastfreundschaft - als berech
tigte Vergeltung geschildert.87 

Diese Beschränkung auf relativ wenige, ethisch eindeutige Bilder v o n 
Gewalttaten steht in deutlichem Gegensatz zur Behandlung des Themas in 

8 2 s. A l k . fr. 2 9 8 V o i g t ) , w o s ich der V o r w u r f g e g e n d e n T y r a n n e n P i t t akos r ichtet ; 
d a z u W o l f g a n g Rös l e r ; D i c h t e r u n d G r u p p e , M ü n c h e n 1980, S. 2 0 4 - 2 1 ; vg l . a u c h 
"Wbl fgang R ö s l e r : D e r F r e v e l d e s A i a s i n der , I l ioupers is ' . I n : Z e i t s c h r i f t f ü r P a p y -
r o l o g i e u n d E p i g r a p h i k 69 (1987) S. 1 - 8 . D e r B e z u g a u f P i t t a k o s ist n i c h t e i n d e u 
tig; i n j e d e m Fal l is t der Fa l l A j a s f ü r A l k a i o s aber e in P a r a d i g m a f ü r d e n S c h a d e n , 
de r e iner G e m e i n s c h a f t ents teht , w e n n sie e i nen Frev l e r n i c h t rechtze i t ig bes tra f t : 
s. Ferrar i (2000) [ A n m . 58] , S. 129 m i t A n m . 42 . 

8 3 v o n d e n H o f f (2005) [ A n m . 5], S. 2 4 0 - 4 2 . 
8 4 A n d e r s o n (1997) [ A n m . 52] , S. 2 1 7 - 2 9 . 
85 S h a p i r o (1993) [ A n m . 16], S. 3 4 - 3 6 ; B o r g (2002) [ A n m . 16], S. 1 4 6 - 4 7 . 
8 6 L I M C V I , Z ü r i c h u n d M ü n c h e n 1992 , S. 916 . 9 2 4 s.v. N i o b i d a i N r . 4 - 9 ( W i l f r e d 

G e o m i n y ) m i t b e r e c h t i g t e m E i n w a n d g e g e n K a r l K e r e n y i : A p o l l o n u n d N i o b e , 
M ü n c h e n u n d W i e n 1980, S. 2 6 6 , de r i n d e n B i l d e r n d i e m e n s c h l i c h e H i l f l o s i g k e i t 
anges ichts gö t t l i cher W i l l k ü r ve ranschau l i ch t sah . 

8 7 E r i k a S i m o n : K r a t o s u n d B ia . I n : W ü r z b u r g e r J a h r b ü c h e r 1 (1975) , S. 1 7 7 - 8 6 ; 
S h a p i r o (1993) [ A n m . 16], S. 1 6 6 - 6 7 ; B o r g (2002) [ A n m . 16], S. 1 5 1 - 5 3 . B e z e i c h 
n e n d ist a u c h h ier d e r U n t e r s c h i e d z u r P r o m e t h e u s t r a g ö d i e , i n d e r de r E i n s a t z v o n 
K r a t o s u n d B i a als a u s g e s p r o c h e n p r o b l e m a t i s c h gesch i lder t w i r d . 
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A b b . 10: G l o c k e n k r a t e r des E u p o l i s - M a l e r s ; A t h e n a geleitet A t h a n a s i a v o n T y d e u s 
w e g , z u d e s s e n F ü ß e n der K o p f d e s M e l a n i p p o s l iegt ; e h e m . Slg. Ros i . 

Tragödien derselben Zeit. D o r t wird gerade die Ambiguität der A n w e n 
dung v o n Gewalt thematisiert, insbesondere die Tatsache, daß über A k z e p 
tanz oder Ab lehnung einer Gewalttat nicht grundsätzlich entschieden wer
den kann, sondern nur abhängig v o n der einzelnen Situation und v o n den 
Motivationen und Haltungen der Protagonisten. Christopher Gils p rob le 
matischer Heros ' entsteht gerade durch das Reflektieren des Heros (und 
des Zuschauers, Hörers, Lesers) über die praktischen Konsequenzen und 
die konkrete Umsetzung einer allgemein akzeptierten Norm.8 8 Solche 
ethischen Reflexionen, of t gar mit o f fenem Ausgang, sind jedoch mit den 
Mitteln der klassischen Vasenmalerei kaum darstellbar. Vielleicht hat man 
auch deshalb im Laufe der Zeit auf die in der Archaik so beliebten T h e m e n 
verzichtet, ohne diejenigen der Tragödie - u m eine möglicherweise nahe
liegende Op t i on z u nennen - neu aufzugreifen.89 

88 C h r i s t o p h e r G i l l : Pe r sona l i t y i n G r e e k E p i c , T ragedy , a n d P h i l o s o p h y . T h e S e i f i n 
D i a l o g u e , O x f o r d 1996 , p a s s i m . 

89 H i e r w ä r e e in ausfUhr i icherer V e r g l e i c h z w i s c h e n d e n archa i schen u n d k lass i schen 
T h e m e n der V a s e n m a l e r e i u n d d e n e n d e r D i c h t u n g au fsch lußre ich . V o r l ä u f i g sei 
n u r d a r a n er inner t , d a ß z w a r i n fast a l len T r a g ö d i e n G e w a l t t a t e n i m Z e n t r u m 
s tehen , d a ß s ich d iese aber anders als i n de r archa i schen D i c h t u n g i n d e r R e g e l 
g e g e n B l u t s v e r w a n d t e u n d p h i h i r i chtet ; bes . B e l f i o r e (2000 ) [ A n m . 8]; a u c h Sea -
f o r d (2003) [ A n m . 38], 
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Diejenigen Vasenbilder, welche die dem Gewaltdiskurs zugrundelie
genden Besorgnisse vielleicht am besten zum Ausdruck bringen, sind solche 
der Bestrafung von Dionysos-Frevlern. Sie nehmen unter den Strafaktionen 
in mehrfacher Hinsicht eine Sonderstellung ein. Z u m einen erfolgt die Be
strafung des Frevels hier nicht durch den Geschädigten, die Gottheit, son
dern durch Menschen, noch dazu durch nahe Verwandte, die selbst keinen 
Schaden erlitten haben. Z u m zweiten charakterisieren sie die brutale Gewalt 
zugleich als Auswirkung von Wahnsinn. Wie Wiffiam Harris herausgearbei
tet hat, besitzen die in der klassischen Literatur üblichen Begriffe für Zorn, 
orge, cholos und thymos, oft Assoziationen mit Wahnsinn, matiia.90 Insbeson
dere in der Tragödie scheint der psychische Zustand, der zu gewalttätigen 
Reaktionen auf Ehrverletzung und Unrecht fuhrt, in den Blick zu geraten. 
Er wird nun häufiger mit Begriffen für Wahnsinn oder auch für Krankheit 
in Verbindung gebracht und damit als v o m Willen des Betroffenen weit
gehend unabhängig betrachtet. In der Aischyleischen Orestie wird dies durch 
die Erinnyen zum Ausdruck gebracht, und im Prometheus ist der Zorn als 
eine Krankheit beschrieben, deren Arzt logoi seien (w. 375-380).91 Spätere 
Tragödien stellen die Verbindung ebenso her wie gelegentlich Herodot. 

Wie sehr Zorn und Gewalt mit Wahnsinn assoziiert werden, können be
sonders jene Tragödien zeigen, in denen Wahnsinn als Strafe von Göttern, 
der Hera, der Athena und besonders des Dionysos, ein zentrales Motiv dar
stellt: Aischylos' Lykurg-Trilogie, die auch den Tod des Orpheus behandelte, 
seine Dramen Athamas, Pentheus, Xantrid und Bakeben, Sophokles' Ajas, 
Euripides' Hercules furens und seine Bakeben. Wahnsinn ist dabei gelegentlich 
die Folge von exzessiver Gewalt, so z. B. bei Orest, meist jedoch ihre Ursa
che, so in den letztgenannten Beispielen. Indem er als gottgesandt dargestellt 
wird,.jst diese Ursache bezeichnet als etwas außerhalb der Kontrolle des 
Menschen Stehendes, das darum von u m so größerer Gefahr und Zerstö
rungskraft ist. Insofern scheint der Gewaltdiskurs auch Teil eines Diskurses 
um Wahnsinn geworden zu sein, der seinerseits aber auch andere Emotionen 
als wahnsinnigen Zorn, beispielsweise wahnsinnige Iiebesleidenschaft mit 
umfaßt So wird man Ruth Padel zustimmen können, wenn sie den Diskurs 
u m manid als Vorläufer zur dem um die Leidenschaften, die pdbe ansieht, 
deren Gefahrenpotential im 4. Jh . in allen literarischen Genres, besonders 

9 0 H a r r i s (2001 ) [ A n m . 8 ] , S. 5 0 - 6 4 ; W i l l i a m V . H a r r i s : T h e rage o f w o m e n . I n : 
B r a u n d u n d M o s t (2003) [ A n m . 25 ] , S. 1 2 1 - 4 3 ; s. a u c h A r i s t o p h . , d e r s c h o n das 
W a f f e n t r a g e n a t h e n i s c h e r B ü r g e r i n d e r S tad t m i t W a h n s i n n i n V e r b i n d u n g br ingt : 
Lys. 5 5 5 - 6 4 : ä y o p ö ^ o v x a s K a i u o a v o ^ v o i x ; ; u n d 558 : i teptepxovt0" - ^ v ä yop&v 
|i>v öBXOIC, (Barop Kop-ßßavtes . V a n W e e s (1998) [ A n m . 7 3 ] , S. 3 3 6 . 

9 1 Z u m G e g e n s a t z z w i s c h e n G e w a l t u n d logoi s. E r c o l a n i (2005 ) [ A n m . 8]. 
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aber in philosophischen Texten und in Gerichtsreden thematisiert und der 
sophrosyne gegenübergestellt wird.92 Auch im 5. Jh . wird dem Zorn bereits die 
sophrosyne als Sinn für das richtige, angemessene Verhalten entgegengesetzt, 
die einzig die Katastrophen selbstzerstörerischer Leidenschaften verhindern 
kann.93 Insofern besitzen die Bilder von Gewaltexzessen im Zustand des 
Wahnsinns den Vorzug, eine der Hauptbesorgnisse der klassischen Zeit zu 
thematisieren und auf den Punkt zu bringen. 

Bereits seit Ende des 6. Jhs. erscheint die Zerreißung des Pentheus auf 
Vasen, die sich auch im späteren 5. Jh . noch mehrfach auf Gefäßen fin
det.94 U m die Mitte des 5. Jhs. findet sich erstmals der Mord Lykurgs an 
seiner Familie.95 I m letzten Drittel des 5. Jhs. kommt die Geschichte u m 
die Minyaden neu hinzu, in der die von Dionysos mit mania geschlagene 
Leukippe ihr eigenes K ind , Hippasos, zerreißt.96 Mainaden mit Teilen der 
v o n ihnen zerrissenen Tiere finden sich ebenfalls im späteren 5. Jh. , in dem 

9 2 P a d e l (1995) [ A n m . 8]; K o n s t a n (2003) [ A n m . 39] . A u c h V a n W e e s (1992) [ A n m . 
12], S. 1 2 6 , sche in t ähn l i ches z u s e h e n , w e n n er schreibt : „ I n t h e epics , anger , n o t 
sex , is t h e d a n g e r o u s , u n c o n t r o l l a b l e d r i ve tha t ru les men ' s l ives. A n g e r , i f a n y t h i n g , 
is w h a t t h e e p i c s are a b o u t . " A l l e r d i n g s m ü ß t e m a n d ie B e m e r k u n g a u f we i te re 
l i terar ische G a t t u n g e n b i s i n d ie k lass i sche Z e i t erwei tern . W e n n W i l l i a m H a r r i s 
m e i n t , d i e W u r z e l n des In teresses a n E m o t i o n e n u n d i n n e r e n E r f a h r u n g e n g i n 
g e n . m i n d e s t e n s b i s i n d ie 4 5 0 e r o d e r 4 4 0 e r J a h r e z u r ü c k ' u n d a u f S o p h o k l e s ' Ajas 
aus d e n 4 4 0 e r J a h r e n verwe is t , s o s teht d ies s c h o n i n e i n e m g e w i s s e n G e g e n s a t z 
z u s e i n e n e i g e n e n A u s f ü h r u n g e n ü b e r d ie Was, d i e a u f e rheb l i ch f r ü h e r e A n f a n g e 
der D i s k u s s i o n ve rwe i sen . Z u Ar i s to te l e s , de r d ie G e w a l t t a t e n der T r a g ö d i e n 
a u s d r ü c k l i c h als pathe b e z e i c h n e t , s. B e i f l o r e (2000) [ A n m . 8] , bes. S. 3 - 6 . 

9 3 D i e s m a g n i c h t exp l i z i t u n d a u c h n i c h t i m se lben m o r a l p h i l o s o p h i s c h e n K o n 
t ex t g e s c h e h e n , d o c h sche in t m i r d i e s e H a l t u n g letzt l ich d e r D i s k u s s i o n u m d e n 
T y r a n n e n z o r n z u g r u n d e z u l i egen , d e r d ie T r a g ö d i e n d u r c h z i e h t , u n d d e r B e w e r 
t u n g d e s H e r o d o t u n d T h u k y d i d e s z u e n t s p r e c h e n ; d a z u H a r r i s (2001) [ A n m . 8] , 
S. 1 5 7 - 2 0 0 ; G a b r i e l H e r m a n : H o w v i o l e n t w a s A t h e n i a n soc ie ty? I n : R i tua l , 
F i n a n c e , Po l i t i cs : A t h e n i a n D e m o c r a t i c A c c o u n t s P r e s e n t e d t o D a v i d L e w i s , hrsg. 
v o n R o b i n O s b o r n e , O x f o r d 1994 , S. 9 9 - 1 1 7 . Sophrosyne als pr ivate E i g e n s c h a f t 
a u c h i n G r a b i n s c h r i f t e n seit ca. 4 3 0 : Sal ly C . H u m p h r e y s : F a m i l y t o m b s a n d 
t o m b cu l t i n a n c i e n t A t h e n s . T r a d i t i o n o r t rad i t iona l i sm. I n : J o u r n a l o f H e l l e n i c 
S tud ies 1 0 0 (1980) , S. 1 1 4 z u I G i 2 1058. 

9 4 D i e äl teste D a r s t e l l u n g u n d d ie erste m i t N a m e n s b e i s c h r i f t e n findet s ich a u f e i n e m 
P s y k t e r f r a g m e n t d e s E u p h r o n i o s B o s t o n , M u s e u m o f F i n e A r t s 10.221 a - f . A n g e 
l ika S c h ö n e : D e r T h i a s o s . E i n e i k o n o g r a p h i s c h e U n t e r s u c h u n g ü b e r das G e f o l g e 
des D i o n y s o s i n de r a t t i schen V a s e n m a l e r e i d e s 6. u n d 5. J h s . v . Chr . , G ö t e b o r g 
1987 , S. 6 7 - 7 1 ; L I M C V I , Z ü r i c h u n d M ü n c h e n 1994, S. 3 1 0 - 1 5 s.v. P e n t h e u s 
N r . 2 4 . 25 . 3 9 - 4 4 . 65 . 6 8 ( A n n e l i e s e K o s s a t z - D e i s s m a n n ) . 

9 5 L I M C V I , Z ü r i c h u n d M ü n c h e n 1994 , s .v. L y c o u r g o s I S. 3 1 1 N r . 8; S. 3 1 3 
N r . 12. 2 6 ; S. 3 1 7 - 1 8 ( A l e x a n d r e F a m o u x ) . 
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A b b . 11: P y x i x (in der A r t ) des M e i d i a s - M a l e r s ; a u f d e m D e c k e l M a i n a d e n , d ie T i e r e 
u n d e in K i n d zerre ißen , a u f d e m G e f ä ß k ö r p e r e ine A l l e g o r i e über die F r e u d e n u n d 
G r e n z e n s inn l icher G e n ü s s e . L o n d o n , Br i t i sh M u s e u m E 775. 

die Thiasoi auch allgemein wieder ekstatischer werden.97 D a ß es bei den 
Darstellungen des 5. Jhs. tatsächlich um einen /w/Ae-Diskurs geht, macht 
vielleicht am besten eine Pyxis in London deutlich (Abb. 11). 

9 6 L I M C V I , Z ü r i c h u n d M ü n c h e n 1994, S. 3 1 3 - 1 4 s.v. P e n t h e u s Nr . 65. 68 (Anne l i ese 
K o s s a t z - D e i s s m a n n ) ; L I M C V I I I , Z ü r i c h u n d D ü s s e l d o r f 1997, S. 7 8 5 s.v. M a i n a -
dai Nr . 33; S. 788 N r . 72; S. 799 ( Ingr id K r a u s k o p f u n d Er ika S i m o n ) . 

97 L I M C V I I I (1997) [ A n m . 96] , S. 7 8 3 - 9 2 . 7 9 8 - 9 9 ( Ingr id K r a u s k o p f u n d E r i k a 
S i m o n ) ; S c h ö n e (1987) [ A n m . 94], p a s s i m ; S u s a n n e M o r a w : D i e M ä n a d e in der 
at t ischen V a s e n m a l e r e i des 6. u n d 5. J a h r h u n d e r t s v. C h r . Rezep t i onsäs the t i s che 
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A b b . 12: Scha le d e s E r e t r i a - M a l e r s ; G r i e c h e st icht e ine A m a z o n e ab. Ferrara , M u s e o 
A r c h e o l o g i c o N a z i o n a l e Inv . T 1039 . 

A u f ihrem Deckel sind Dionysos und Ariadne (?) dargestellt, sowie 
zwei Dreiergruppen von Mänaden, deren eine ein K ind über der Schulter 
schwingt, vermutlich Leukippe mit dem toten Hippasos. A u f dem Körper 

A n a l y s e e ines a n t i k e n W e i b l i c h k e i t s e n t w u r f s , M a i n z 1998, bes. S. 1 5 5 - 6 0 ; 2 6 0 - 1 ; 
263, d ie d ie G r e u e l t a t e n der M a i n a d e n al lerdings für „abstrakte C h i f f r e n für 
E k s t a s e " hält. D a sich d ie D a r s t e l l u n g e n n u n auch au f F r a u e n g e f ä ß e n f i n d e n u n d 
sie z u d e m d a v o n ausgeht , F r a u e n hä t ten sich m i t d e n M ä n a d e n ident i f i z i e ren 
m ü s s e n , fährt sie for t : „ D a ß d iese C h i f f r e n u r sprüng l i ch aus e i n e m g a n z anderen 
K o n t e x t - der V i s u a l i s i e r u n g e ines der m ä n n l i c h e n V o r s t e l l u n g e n t s t a m m e n d e n 
w e i b l i c h e n U n g e h e u e r s - s t a m m t e n u n d d o r t z u d e m negat iv k o n n o t i e r t w a r e n , 
spielte a n s c h e i n e n d keine R o l l e . " (S. 160) . 
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derselben Pyxis findet sich eine allegorische Darstellung über Freuden und 
Grenzen erotischer Leidenschaft.98 

Selbstverständlich dienen diese Darstellungen nicht der ,Erziehung' des 
Volkes oder einer politischen Doktrin. Vielmehr scheint es, als spiegele sich 
in den Vasenbildern nach den Perserkriegen im 5. Jh . die breite Akzeptanz 
der neuen Polisideologie der klassischen Zeit - oder ist es nur das Bedürf
nis nach Aff irmation und Selbstvergewisserung? Erst im letzten Jahrhun
dertdrittel scheinen die Vasenbilder wieder stärker diskursiven Charakter 
zu erhalten und aktuelle Diskussionsthemen aufzugreifen - wie etwa die 
u m Emotionen und Leidenschaften." Gewalt scheint dabei durchaus ein 
wichtiges Element zu sein, jedoch geht es nicht u m ein Für oder Wider 
v o n Gewalt, sondern - wie im ähnlich gelagerten erotischen Diskurs100 -
u m die richtige Anwendung derselben:101 im rechten Maß und ohne über
mäßige Leidenschaft - ganz wie der Grieche, der auf den Bildern des 
Eretriamalers kurz entschlossen und lässig eine Amazone absticht — die 
Beischrift lautet: kalos (Abb. 12).102 

98 U M C V H , Z ü r i c h u n d M ü n c h e n 1994 , S. 3 1 0 - 1 5 s.v. P e n t h e u s N r . 6 8 ( A n n e 
l iese K o s s a t z - D e i s s m a n n ) ; z u r D e u t u n g B o r g (2002) [ A n m . 16], S. 1 9 0 - 2 0 8 . 

99 H i e r i n m a g a u c h e in G r u n d d a f ü r l i egen , d a ß s ich K e n t a u r o m a c h i e n u n t e r d e n 
K ä m p f e n g e g e n d ie Z i v i l i s a t i o n s f e i n d e b e s o n d e r e r Be l i eb the i t er f reuen . 

1 0 0 Z u m erot i schen D i s k u r s , w i e er s ich i n V a s e n b i l d e r n spiegelt , s. B o r g (2002) [ A n m . 
16], S. 1 7 1 - 2 0 8 ; m i t etwas a n d e r e m A n s a t z Stähli (1999) [ A n m . 74] , S. 1 0 9 - 3 2 . 

1 0 1 I n s o f e r n g e h t d ie T h e s e e iner A u s l a g e r u n g ' v o n G e w a l t i n d e n M y t h o s ( so e t w a 
G ü n t e r F i s cher u n d S u s a n n e M o r a w : E in le i tung . I n : F i s cher u n d M o r a w 2 0 0 5 
[ A n m . 2] , S. 12, o d e r B e n t z 2 0 0 5 [ A n m . 3]) a m K e r n der S a c h e v o r b e i : D e r 
M y t h o s h a t h ier ledig l ich d e n V o r z u g , d a ß der H i n t e r g r u n d der Ere ign i s se b z w . 
d ie A r t de r G e g n e r b e k a n n t s i nd u n d s o m i t d i e e th i sche Z u o r d n u n g d e s G e 
s c h e h e n s vere indeut ig t w i rd . 

1 0 2 Ferrara T 1039: A d r i e n n e L e z z i - H a f t e r : D e r Ere t r ia -Ma ler . W e r k e u n d W e g g e 
fähr ten , M a i n z 1988 , S. 3 1 4 K a t . 2 5 T a f . 20 . I n s o f e r n k a n n i c h d i e In te rpre ta t i on 
v o n M u t h (2005) [ A n m . 15] , bes . S. 1 9 6 - 9 7 ; 1 9 9 - 2 0 0 , n i ch t g a n z n a c h v o l l z i e h e n , 
d i e i n d e n B E d e r n der Z e i t n a c h ca. 4 7 0 / 6 0 , w e l c h e me i s t e i n e n M o m e n t u n 
mi t te lbar v o r d e m e igent l i chen Sch lag darste l len, e ine m i n d e s t e n s e b e n s o g r o ß e 
S p a n n u n g ausgedrück t s ieht w i e i n d e n j e n i g e n der Z e i t v o r h e r , w e l c h e d ie u n m i t 
te lbaren A u s w i r k u n g e n v o n G e w a l t darstel len. D i e w o h l i n e i n e m rea len K a m p f 
tatsächl ich h ö c h s t e S p a n n u n g i n e i n e m s o l c h e n M o m e n t ist i n d e n B i l d e r n i n 
aller R e g e l n i ch t dargestel l t , w e d e r d u r c h G e s t e n n o c h d u r c h B l i c k e o d e r M i m i k . 
V i e l m e h r ze igen s ich d i e P r o t a g o n i s t e n i n de r se lben se l t samen Unbete i l i g the i t , 
w e l c h e d i e B i lder de r Z e i t ab ca . 4 6 0 genere l l k e n n z e i c h n e t u n d z u vielerlei E r 
k l ä r u n g e n A n l a ß g e g e b e n ha t (s. K u n z e 2 0 0 5 [ A n m . 6] , S. 4 5 - 5 0 m i t w e i t e r e n 
H i n w e i s e n ) . D i e s e auf fa l l ige E m o t i o n s l o s i g k e i t , d i e i m ü b r i g e n M u t h s A n a l y s e 
e iner eher abso lu t a u f g e f a ß t e n Ü b e r l e g e n h e i t d e s Siegers entspr icht , s che in t eher 
d ie h ier v o r g e t r a g e n e T h e s e z u bes tä t igen , d a ß es b e i d e r W a h l de r I k o n o g r a p h i e n 
n i c h t z u l e t z t u m d ie R o l l e v o n P a t h o s u n d A f f e k t e n geht . 


